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AIS diejcnigen, die sich l‘ijr ein

(iemokratisches und antinationalisti—

sches Serlaicn einsetzen und es tzilkréiftig
untersrdtzcn und die sich dafiir ent-

schicden haben, in dieser Zeit der Krise -

in Jugoslawien z’u bleiben, und die ihr

Land wiedcr in die Gemeinschaft der

Volker zuriiekgefiihrl sehcn mochlen,
mochten wir Folgendes festhalten:

l. Wir vcrurteilen ziufs schiirl‘ste dilS

Naio-Bombnrdcment, das die Ciewalt

im Kosovo verschlimmert und zur Ver-

lreibung der Einwohner inncrhulb und

auBerhalb Jugoslawicns l‘iihrte. Wir

vcrurteilen unis schiirfste die ethnische

Siiubcrung der albanischen Bevol-

kcrung, die von allen jugoslawisehen
Kriil‘lcn veriibt wird. Wir verdrteilen

au is schiirfste die Gewalttiitigkeitcn der

UCK gegentibcr den Serben, den ge—

miiBigten Albanem und anderen eth-

nisehcn Gruppierungcn im Kosovo. Die

humaniliire Kziuistrophe im Kosovo —

Tod. Trzuicr 11nd ticl‘es Leid — l'ijr Hun—

(lcrtuiusende von Albnnern, Serben und

zlndcrer elhnischer Gruppierungen —

muB sofort cin Ende linden. Allen

Fliichllingen aus Jugoslawicn mufi

sofort und bedingungslos die Rijckkehr

in ihre Hiiuser erlaubt werdcn; ihre

Sichcrheil 11nd ihre Menschenrechle

mijsscn gnrzmtiert werden, und Hilfe
fiirdcn W icderaulbziu in UB bereilgcstellt
Worden. Die Verurszicher vori Ver-

brcclien gegen die Menschlichkeit ~

\\er auchunincr sic sind — miissen vor

Gerichtgestellt wcrdcn

2. Der Knmpf zwischen den ser-

bischen Kriiftcn und der UCK muB

sofort cingestellt werden, damit die

Verhandlungcn in cine neue Runde

gchen kennen. Alle Seiten mfissen von

ihren Maximalforderungen Abstand

nehmen. Es gibt (wie in zahlreichen

iihnlichcn Konflikten, z. B. in Nord-

1rlzind) keine schnellen und einfachen

Losungen. Wir mijssen alle darauf

vorbcrcitet sein, einen langen und

schmcrzhnften ProzeB dcrVerhandl ung
und dcr Normalisierung auf uns zu

nehmcn.

3 Die Bombardicrung Jugoslaw1ens
(lurch die Nato fiihrt zu Zerstfirungen
und einer wachsenden Anzahl von

Opfern unter der Zivilbevolkerunig (bis
Jem mindestens einige hundert, viel—

1Soto: Thierry Urbain

leieht sugar tausend Opfer). DasErgeb»
nis wird die Zerstorung der okono—

misehen und kulturellen Grundlagen
der jugoslawischen Gesellschaft sein.

Damit muB sofon aufgehc‘jrt werden.

4. Die UN-Charta, die Helsinki-

SchluBakte, das gmndlegende Doku-

ment der Nate sowie die Verfassungen

von Landern wie Deutsehland. Italien

A

und Portugal wumlen dureh diese Ag—

gression verletzt. Als Menschendie ihr

Leben fijr die Verteidigung grunti—

legender demokratischer Werte ein-

setzen unddiean universelle gesetzliche
Normen glauben. sind wir tief davon

betroffen, daB die Verletzungen dieser

Normen dureh die Nate alle Bemiih—

ungen um die Hensehaft des Gesetzes

und die Mensehenreehte in diesem lLand

und iiberall sonstaufder Welt vereiteln

werden.

5. Das Nate-Bombardemem hat zu-

dem den sijdlichen Balkan destabilisien.

Wenn dieser Konflikt weitergeht,

wird or fiber die Grenzen des Balkans

hinausreichen, und, falls Bodentruippen

eingesetzt werden, werden Tausende

von Nato- undjugoslawischen Soldaten

sowie albanische und serbische Zi-

vilisten in einem vergeblichen Krieg

ihr Leben lassen, so wie damals in

Vietnam. Politische Verhandlungen fiir

eine friedliche Einigung sollten sofort

wieder eroffnet werden.

6. Das beslehende Regime is: durch

die Nato—Attacken nur bekriiftigt

wordcn, da die natiirliche Reaktion des

Volkes freigesetzt wurde, sich inZeiten

fremder Aggression um die eigenc

‘:TINATlONALISTISCHER

SERBISCQER

BURGERINNEN

AN DlE WELTéFFENTLICHKElT

Flagge zu seharen. Wir setzen unsere

Opposition gegen das bestehende anti—

demokratisehe und autoritéire Regime
fort, aber wir widersetzen uns auch mit

Leidenschaft deanto-Aggression. Die

demokratisehen Kréifte in Serbian wur-

den geschwéieht, und die demokratische

Reformregierung in Montenegro wurde

(lurch die Nate-Angriffe und die fol-

gende Proklamation ties Kriegszu-
standes bedroht und befindet sieh nun

zwisehen dem Hammer der Nato und

dem AmboB des Regimes.

7. A15 sie sich mitden Konllikten des

friiheren Jugoslawiens auseinander-

semen, haben die Fuhrer der Welt-

gemeinschaft in der Vergangenheiteine
Rcihe van fatalen Irrtiimern begange 11.

Neue Irrti‘imer fiihren jetzt zu einer

Verschlimmerung des Konflikts und

bringen uns von der Suche nach einer

friedvollen Losung ab.

Wir appellieren an tille: Priisident

Milosevic, die Repriisentzmten der

Kosovo-Albaner, die Nate, die Fuhrer

derEurop‘ziischen Gemeinselinft und der

Vereinigten Staaten, alle Gewalt und

militfirischen Aktivitélten sol‘ort zu

stoppen und sieh in der Suche naeh

eineripolitisc‘henLosungzuengagieren.

Belgrad, 16. April 1999 ‘k

Aus Clem Englisehen fiberselzt von

Thomas Wirtz und Eberhard Ratgeb.

S. Cerovic; J. Cirilov; S. Cirkovic;
M. Damnjanovie; V. Dimitrijevie;
D. Duhaeek; M. Garasanin;
Z. Galubovie; D. Janca; I. Jankovic;
P. Koraksie; M. Lazic; S. Licht;
L. Madzar; V. Matie; J. Minic;
A. Mitrovic; R. Nakarada;
M. Nikolic; V. Ognjenovic;
B. Pavicevic; J. Santic; N. Tasie;
L. Trgovcevic; S. Turajlic;
I. Vejvoda; B. Vucieevic.
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e-mail

aus nisch,

jugoslowien

Ich weiB wirklich nicht ob es liberhaupt
cinen Zweck hat Ihnen zu schreibcn,

_aber ich werde es Lrotzdem versuchen

ihncn zu schildem wie man sich als

vieleicht nfichster Todeskanclidat fiihlt.

Zuerst mfichte ich sic dariiber infor-

mieren daB ich in Nisch, im Sud-Osicn

Serbiens lelze. Nisch is! cine Stadt von

der sie warschcinlich bis vor einigen
Tagen nichts gchért haben, und es w'are

besser auch so geblicben.
Die Sladt is: relaLiv klein im Vergleich

zu deutschcn Stéidten, ca. 200.000

Einwohncr. Auch das Kosovo islrclaliv

entferm von uns, iibcr 100 km.

Ich will hier nicht fiber die Rechtfcr—

Ligung des Bombens sprcchen (schrci-
ban), sondcm nur damuf aufmcrksam

machen wic die Bombcn aufdic zivile

Bevfilkcrung wirkcn.

Das was ich ihnen abcr eigemliuh
bcrichten will, ist das folgcnde:

1) Vorein par Tagen, wic sicsicherlich

informiert wurden, wurdc Nisch das

ersle Mal mil Slrcubombcn bombar-

[31 SF 2/99

diert. Wic sic auch wahrschcinlich in-
formiert sind, is: der tragische Epilog
15 Tote und fiber 40 mcisl schwcrst
Verlctzlc!!! Uncl allcs Ziviiislen! !!

Das abet wussten sic: sicher schon
vorhcr. lch mfichte trotzdcm beloncn
dass sic angelogen wurden!

I

.

Nfimlich, die Nam sagle cs handclle
sneh um einen kleinen Fehlcr,eigcn‘tlich
wolllen sic den Flughafcn bcschiesgen!
Ihrcn Angaben zunach ware der Flug~hafcn ripr cine Meilc emfemli?! Welsh
einc LUGE! !! chcr der die Slam auch
mir oberflfichlich kenm waiB, Class dc:
F1ughafen(ganz normal) ausserhalb der
Staci: liegt! Das Krankenhaus, we die
cine Streubombe 5 Menschen lfitele ist
niimlich mindcstcns 5 km Luftlinievon
dcr nahcsten Stella elm Flugpistc em-
fcmt! Der Marktplatz, der um diese
Tageszeit schr besucht ist (11 Uhr
vormittags) liegt ca. 1,5 km von Clem

Kmnkenhaus,undmindeslcnsAkm mm
Flugplatz! Don gab cs 10 Tote, Gliick
im Unglfick, dcrm dcr Markt wurde
nichtclirekl gclrol‘fen, sondcm um etwa
50 m verfchltl

Sonsl wéire dic Tragiidic viclfach

grfisser. So elwas kann cinfach nichl

Bin Imum sein!‘ Sovicl kzmn mzm cinl‘uch
nichl zufisillig vcrfchlcnl D215 was ich

hie!" bemerke kann man in jcdcn Silldl-

Plan van Niscfl nachpriifcn! (Vicllcichl
30H“: ich einén dcr CIA zuschickcn,

damil ilmen mchl mchr solchc Fchlcr

passiemn.)

Eine persfihhlichc chcrkung: DaS

Hans mamas Frcundcs Branko 1ng1 40

m mm Einschlugsort im Krankcnhuus

entfcml. Glfic‘klichcrwcisc bcl‘and 0"

Sick mil seiner“ Familic zu dicscr Zcil

W636“ dos Lu‘flularms im Autoknna“
Vielleicht Bin sicblcr Sinn, dcnn nor'

malerweisse achlcl nicmzmd mchr auf

dieSimnenfiie‘ don Lufuilzmn anmcldcn

(dean hiergibtcs nur4-S S lundcn liiglich
ohm: Luftalamil). Er zciglc mir cinC

Haudvoll melfllligcr rcchlcckigcr Spli'
Wham Stficé, dic cindculig von cincr

Streubnmbe Slum men) ,dic or in scincm

Halli”: and Hflf l‘zlnd! Vor scincm Hans

31b! 63 6211311 ‘ungcmiihlcn Rascn mil

Four.
Laure,
Albin-Gumot

w



hohcm Gras, don wcrdcn vcrblicbene

nichL cxplodicrlc Bomber] vermutcl,

abcr nicmand Uaul sich in das Gras

hincinzugchen, um nachzusehcn.

2) Tagsijbcr, so um 15.00 Uhr am

thllichlcn Tag, wurdc vor cinigcn Ta-

gcn die bcdculcndsic Brfickc ange-

griffcn, ohnc Riicksichl auf die Men—

schcn darauf.

Glacklichcrwcisc gab cs hicr kcinc

mcnschlichcn Opfcr. Ersuiunlich, dcnn

cin Bus [jbcrqucvrlc dic Brflckc nur paar

Sckundcn friihcr!

3) Das zwcilc Mal wurdc Nisch v0r4

Tagcn mii Slrcubombcn (die fibrigcns
nach Kricgsrcchl auch noch verbolcn

sind) bombardicrl. Dicsmal gab cs zum

Gliick kcinc Tole, nur ('2) 9 Vcrlclztc.

Wirklich cin Wundcr, wcnn man weiB,
(lass dcr Angriff um 14.45 begann, und

dull cin dichi besicdcllcs Wohngcbicl
ungcgriflbn wurdc.

lch wciB nicht, wie sich das Pentagon
dafi'jr cnlschuldigic (dcnn ich haue in

dcr vcrgangcncn Wochc nur cin paar

Slundcn Strom, wcgcn (1‘61" NATO An—

griffc aufdic Stromwcrke) und 0b das

chrhau‘pl crwahm wurdc, abet don

wciB man wirklich nichl, was das cigcnt~
iichb Zicl dcr Angrifi'c war. Wait and

broil gibl cs don kcinc Militéimbjcklc
(sowzis isl Icich nzichprijlbar) und auch

dcrcrwiihnlc Flugplau licgt fibcr7 odcr

8 km cnll‘crnl!

Mun weiB aber, class don fiber 1300

Bombcn vcrslrcul wurden, von (16an

fiber auch cinc gauze Mcngc nicht ex-

plodicncn (cs islmirnichlldarweshalb).
Abcr ich habc perséjnlich einige davon

in dcr Umgcbung meiner Freundin ge—

schcn. Allc diese mussten absichtlich

ausgclo'st wordcn sein und damit em-

schéirft wcrdcn. Die Bombcn lagcn ver-

SF-Redaklionsfip NLS

Die Materialiengruppe far einen 1

neuen Anfiimperiaiismus schrieb vor

Jahren eine Einschélzung zur Trangg‘
formafian derjugoslcxwischen Geseli«‘

schof’r 1m Medium des Krieges. Earlei
Arbeltdiegeradewiederoufs Neue

in ihrer Richfigkeéf bestémgf wurde.

Neuaufloge unterdem life! "Die Em-

nl‘sierung des Saziulen" von Anaresl

Nerd und Trofzdem-Vemg, Grmfe-

nou, 160 8.. 15.-DM

streut von dcr Majakowski Strasse, fiber

die Branka Miljkovica Strasse und den

ganzcn Bulevar Lenjina, bis zur Voj-
vode Misica Strasse! Ein Wohnstreifen

von fiber 3 km Lange ohne irgendwelche
Miliifirobjckle in der Nana!

'

Erstaunlicherweise, wie gesagt,
blicben jcdoch die meisten Bomben

unaklivicril?! Niemand kann mich da

fibcmcugcn,dass dashierauch ein Zufall

war!

chrdic mehrstb'ckigen Reihenwohn-

gebiiudc, die gegenfiber Clem Benzin-

und Propangaslager lagen und die total

bcim BeschuB derselben total vemichtet

wurdcn, besehwert sich hierkeiner. Pech

gchabl dort zu leben! Selber schuld nur

400 m von diesen hochexplosiven Tanks

gewohnt zu habenl

Mil sowas wurdeja schon von anfang
an gcrechnet, denn die gauze Gegend
don war ja schon am Anfang der An-

griffe evakuiert warden. Wohin abcr

solicn diesc Mcnschen zurfickkehren?

Das fragl sic keiner.

Ebcnso, wen kflmmerl es, (lass wir

Lagclang keincn Strom haben? Damit

wird auch das Wasser knapp, denn die

Wasscrpumpen brauchen Strum. Bro}?

la, dankc! Es gem auch nicht ohne

Strom!

Blcibcn die Nahrungsmiuel im Kijhl-

schrank und in der Gefrianruhe. Wirk-

lich?!? Wic lange dcnken sic halien es

die cingefrohrenen Hfihner ohne Strum

aus? 1 Tag? 2? 3? Vielleichtsogarganze
4 Tags? Schwer vorstellbar, auBer es

wird pldlzlich unler O Grad Celsius

drausscn! Dcnken sic dariiber nach,

wcnn sic das n‘a‘chsic mal ihreFlugzeuge
abschickcn!

I4.Mai 1999271 Nisch,

23.00 Uhr, unler Luftgefahr

M il frcundlichen Gn‘jssen . fir

De/an S/ojanovic

PS: lch wijrdc [hnen empfehlen sich auch

die andcre Seile in Serbian anzuhéren.
nicht alle Scrbcn sind Sympathiszmlen
des Miloshcvic. Einc ausgczcichnctc

Informationsqucllc frcier Slimmcn in

Scrbien is! die Homepage lntcllcktuellcf
aus Serbian: _

http://frcchosting.at.wcbjump.com/am/
aman-bre-webjump/e-indcx.hlml

Soeben erschienen:

Alfl’999

Schwerpunktthama:
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politik

Martina Schmiedhofer:
50 Prozant der Mandate sind nicht 50
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Carola Schewe:
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Barbara Dfirk‘:
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Gisela Chudziak:
‘

Den Chefsessel verdoppeln - Teilzeit
in Fiihrungspositionen hat sich
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Gesa Schirrmacher:
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Interdisziplinare Projekte gegen
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Sabine Tiedke:
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Ruf 0521/177517, Fax 0521/177568

E—Mail: AKP-Redaktion@t—nnline.de
Internet: www.9ruene.delakp—redaktion

SF 2/99 [1]



connecfion e V

“AlsMitglicdcrvon Organisationen der

Zivilgesellschaft habcn wir engagicrt

gegen den Krieg und nationali‘slische

Propaganda gckampft, um die Mcn-

schenrechle zu untcrstfitzen. Wir be-

lonen, daB wir immer unscre Stimmcn

gegen die Unterdrfickung dcr Kosovo-

Albancr erhobcn und die Respck Licrung

ihrer Freiheit und Garamicn {fir ihr

Leben gefordert habcn. Wir haben cbcn-

falls die Wiederherstellung der Auto-

nomie des Kosovo verlangt. Wir belo—

nen, daB die Institutioncn dcr Zivilgo
sellschaft die einzigen sind, die in all

diesen Jahrcn die Verbindung und K0-

operation zwischen Serblnnen umd A1-

banerInnen aufrechl crhallcn habcn.”‘

[3] SF 2/99

Wm“

Mil Einsetzen der NATO~Bombar-
dierungen hat sich die Situation Ger
Oppusilion gegen den Krieg in der Bun»
desrepublik Jugoslawien massiv war»

schlechtert. “Die Intervention der
NATO hat alle Ergcbnisse, die wir'
erreicht hatten, zugmndngerichwt und
das fiberlebcn dnr ziviien Bcreiche in
Serbian stark geffihrdct”, erkliirten
sechzehn Amikriegsgruppcn aus der
Bundesrepublik Jugoglawien im April
1999. Vor dcm Hintergrund deg Kricgcs
ficl cs dem Regime lcichmppositioncilc
Sudmungen inncrhalb uncl auBerhatb
Jugoslawiens auf das Projckt “Vermi-
digung Serbiens" einzuschwfircn. Es
gibt faktisch keine unabhfingigen Me-
dien mehr, die fiber oppositionelle
Regungen odor Stimmcn in der Blemi-
kcrung berichlen kbnmen. Der Heraus-

fioto: Anthony HaughCY

gnber van zwefl rcgimckrilischcn Zci-

“{“gen wurde Miuc April cnnordcl.

me much bc‘swhcndcn Gruppcn schcn
smh innerhalb per Gcscllschafl \vcil—

gfihend isnli‘ert und [firemen zu Roch!
um ihre Sicherhcil.

.

Im chamalligen J ugosluwicn bildclcn

31C“ gegen den‘ Endc dcr 80cr Jahrc

aufknmmenden‘National ismus und (16”

1990 bfigflnnehcn Kricg Anlikrich'
WWW“. 302.131. dcr“Bclgradcr Krcis”,

(if? jedan Sonm‘agabcnd Trcffcn orga-

"1.316%; aufdenm iibcrdic Kricgspol ilik

dlfikulirart wurdc und dcr Bijchcr und

Zelwwnflenhmausgab.Das“Hclsinki-
Komftee ffilr Menschcnrcchlc" doku-

mantwr’m ammo} 2111 re h inwcg Kricgs-
verbmchen 11ml Mcnschcnrcchlsvcr-

lwungm. In Bolgrad, wic auch in

klmneren Ewat‘cn wic Lcskovac und



Nis organisiertcn sich SOS-Teiefone,

die fiir Frauen, Kinder und Opfer fami—

liiircr Gewalt, wie auch fur Kriegs-

dienstverweigcrer nnd Deserteure An-

laufstellcn darstellten. Viele andere

Gruppcn waren in der Versohnungs—
ztrbeit aktiv.

Gab es xu Beginn der Kriege noch

cine ganze Reihc von oi'i‘entliehen anti-

militaristischen Protesten, so cin 1992

mit 50.000 Tcilnchmcrlnnen dureh—

gcfijhrtcs Konzert“Zahlt nichtaufuns”,
und cine Reihe V0111 Demonstrationcn

von Studentlnncn, so finderte sich dies

seit Ende Dozember 1992. Naeh den

Wahlen, bei dcnen Milosevic die Mehr~

heit erhielt und mi‘t der Verschiirfnng
derSanktionen gegen Rest—Jugoslawicn
hatte die Zahl der Aktivitiitcn deutlieh

abgenommen. Erst Mitte 1993 fiihrtc

(ias Antikriegszcntrum wiedcr cine

Demonstration gcgen den Krieg in

Bosnien mit einigen tausend Teilnch-

merlnncn durch.Sc111ieBlichigingen die

meisten Grttppenzunehmenddazu fiber,
den Kricg und die Kriegsvcrbrechen zu

dokumentieren, Diskussionsrundcn zu

Organisieren und ~durchaus wichtige

Versohnungsnrbcit zu leisten. Auf der

Strceke blicb hingcgen dcr offentliche

Protest gegen (lie Kricgsbcteiligung dcr

Bundcsreptiblik Jugoslawien — mit

Ausnahme weniger Gruppen, wic von

Frauen in Schwarz.

Anlikriegsgruppe “Frauen

in Schworz gegen Krieg"

ScitAugust 1991 protestierte die Gruppe
“one u crnom - protiv rata” wochcntlich

mittwoehs cine Stunde schweigend auf

eincm zentralen Plat]. in (ler belgrader
Fullgélngcrzone. Sic bezogcn dabci mit

Transparenten und Plakaten Position

gegcn den Krieg und die jcweils aktuelle

Politik. Dabci warcn die Frauen schwarz

geklcidet. 1hr oi‘fentliehcs Auftreten

fiihrtc oflmals zu extremen Angriffen
der Passanten, zu Ablehnung, HaB, aber

auch zur spontanen Unterstiitzung.
Unterstiitzt wurde die Gruppe auch

auf intemationaler Ebene im Rahmen

der War Resisters‘ Intcma‘tional. in

VCrschiedenen Landem grfindeten sich

Wciterc Grnppen von “Frauen in

Sch'warz”, so auch in Niimberg, Koln

und anderen deutschen Stadten. Ein

Grund daftir waren die von der Belgra-
dcr Gruppc alljahrlich ausgerichtetcn

internationalen Frauenu'effen, an denen

bis zu 200 Frauen teilnahmen, um ge-

meinsame Strategien der Arbeit zu

entwiekeln. Diese Treffen hatten auch

eine wiclhtige Bedeutung ftir den Aus-

tausch und die Diskussionen innerhalb

antim ilitaristischer Frauengruppen aus

den verschiedenen Teilen des enema-

Iigcn Jugoslawiens. So nahmen daran

regelmiifiig Frauen aus Kroatien, Bos-

nien und dem deovo teil.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete

die Arbeit mit Fltichtlingen. fiber eine

halbe Millioncn Flfichtlinge, die auf-

grund des Kricges aus der Krajina,
Bosnicn, aber aneh aus dem Kosovo

flohen,bcfindensiehin Serbien.Franen

in Schwarz betreute einige Flfiehtlings—

camps, stellte regelmaBige Kontakte

thr, machte abet auch immer deutiich,

daB die Flfichtlingspolitik in Serbien

nationalen Interessen unterliegt. So

kritisierten sie LB. scharf die Praxis,

Flfichtlinge aus der Krajina im Kosovo

anzusiedcln, um dart die ethnische Be-

vo'lkernngsstruktur zu verandem.

In der Gruppe arbeiteten fiber die

Jahre hinweg aueh immer Manner mit.

Grund dafin war, daB die Organisation
alle Kriegsdienstverweigerer unter-

sttitztc, “egal weleher Volksgruppe sie

angchoncn und welehes die Armee war,

in dcren Dienst sic gepreBt Oder zum

Kampfgczwungen worden waren. Denn

jede Armee, auch die sogenannte

‘Volksbefreiungsbewegung’entwickelt
sitch zu einerElite, deren Hauptanliegen
es ist, Maeht und Privilegien fiir sich zu

erringcn und sie zu verteidigen."2 Sie

machten die Rekrutierungswelle of-

fentlich, die im Juni 1995 in Serbien

stattfand. Damals wurden Razzien auf

den Straticn, in Cafes und aucn in

Fln‘chtlingslagcm durchgeliihrt, um

insbesondere mannlicheFltichtlingeim

wehrpflichtigen Alter fiir den Krieg in

Bosnicn zu rekrutieren. Sie initiierten

in Serbien ein Netzwerk zur Kriegs—

dienstverweigcrung, das einige Ausga-

ben einer antimilitaristischen Zeitung

herausgab. Vor cinem Jahr richteten sic

zuammen mit cinem Anwalwkollcktiv

das Jugoslawisehe Kricgsdienstver—

weigcrungsbfiro ein, um dort Berettung

und Unterstn'tzung anzubieten.
.

Desertion Lind

Kriegsdiensiverweigerung

Einewiehtige Form desWidemtandes

stelltc seit 1991 die massenhafte De—

sertion und Kriegsdienstverweigerung

dar, aueh wenn sie als haufig spontane
und anfdie jewe ilige Situation bezogene
Handlung nicht organisiert stattfand.

Geschéitzt wird, dais sich im Krieggegen
Kroatien mehr als 200.000 Wehrpfl ieh~

tige nnd Reservisten den Einberufungen
entzogen bzw. desertierten. Viele von

ihnen sind damals fiber dienoeh offenen

Grenzen in westeuropflisclte Lander

geflohen. Dieser Weg wurde 1992 (lurch

die Einfiihrung der Visapflicltt wescnt-

lich erschwert. Das Schengen-Abkom—
men in Verbindung mit einer umfas-

senden Kontrolle der Grenzcn gen
Weston sorgte zusétzlich dafiir, (1;th der

Fluehtweg versperrt wurde.

Seit Oktober 1998 wurde wiedcr

vermchrt fiber Miliifirdienstentzielmn—

gen bcrichtet. Die grofie Wel 1e der Mo-

bilisierung begann nach dcr ersten

Runde der Verhandlungen in Ram-

bouillet. Sic land in viei grfifierem M38

in den Regionen , auficrhalb von Belgrad,
stateWie seit 1‘99] fiblich, wurde die

Mobilisierttng nieht ofl‘iziell bekannt-
'

gegeben. Sie wurdcn viclmchr als

“Routineverstarkung der Militarein-

heiten”bezeichnet.Die Rekrutiertungen
fanden aueh in Form von Razzien und

Polizeikontrolien auf den Straifien Statt.

Manner im wehrpflichtigen Alter

wurden von der Stralic wcg zum Militar

gebraeht. “Sic nehmen Leute mit,

sehnappcn sie wéihrend der Nacht, wcil

sie nieht freiwillig kommcn.”3

So wie gegen Kroatien, wurden auch

in diesem Fall Wehrpilichtigc nach Endc

ihres regularen D ienstes niehtcn t1 assert,

sondern die Dienstzeit unbcfristet ver-

langert. Das trifft auch auchservistcn

zu, die zu “Wehriibungcn” einberufcn

wurden.

Nur wenige kamcn den Mobilisie-

rungcn nach. Am 17. Mary. 1999 protes-
tierten 2.13. in Leskovac annahcrnd 100

Reservisten: “LaBt diejenigen, die uns

in cinen Krieg fijhren wollen, in den

Krieg ziehen, wir werden nicht gchen.”
lnsbesc‘mdere in Montenegro vcrsteck—

ten Eltcm ihre Sohne, um sic vor dem

Kriegsdienst zu scht'jtzcn. 1m Februar
1999 wurden in wenigen Tagen in

Niksic fiber 600Reservistcn einbcrufen.

Beriehtet wurde, dais dem nur 5—6
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Manner nachkamen. Einige Parteien in

Montenegro riefen dazu auf, nicht auf

die Einbemfungen zu reagicren.
Ende Marx wurde die Grenze fUr alle

Manner zwischen 18 and 60 Jahrcn

gescltlossen. Die Mobilisicrungswelle
nahm ein bis dahin nicht bckanntes

AusmaB an. Audi vielc dcrjcnigen, die

sich in den Jahren davor dcm Kriegs—
dienst entzogen batten Oder aus west-

europa'ischen Landern abgeschoben
worden waren, wurden nun einberufcn.

Jeder Einberufungsbefehl gait als zu-

gestclll, 0b die Person zu Hause war

odor nicht. Dic Vielzahl dcr Razzien

und Kontrollen machte es nur sehr

schwcr moglich, im Land sclbst unter-

zutauchcn.

Die Militargcrichtsbarkeit wurdc

reaktivicrt. Die Militargcl‘angnisse sind

voll von Dcscrtcurcn und Militar-

dienstentzielicm. Es gibt Berichte iiber

erste Verurleilungcn zu je liinf Jahren

Hafi, was einer rigiden Verschfirfung
der Verurtcilungspraxis entspricht.
Nach Artikcl 214 des Strafgesetzbuches
der Bundesrepublik Jugoslawien droht

bei Nichtbefolgung derEinberu fang und

Umgehung des Militfirdicnstes cine

Hafistrafe von cin bis zu zehn Jaltren.

Bel Flucht ins Ausland tirohteine Halt-

strafe von bis zu 20 Jahren.

Trotz diescr Situation gibt es noch

einige, die sich vor allen Dingen in

Belgrad verstcckt halten. Dic moisten

versuchen, in die Nachbarstaaten zu

gelangen, was an fgrund der Kontrollen

relativ schwierig ist. Mach Schfitzungen
befindcn sich derzeit 5-6.000 Militar-

dienstentzichcr in Sarajevo. Auch in

Budapest gibt es sicher einigc Tausend

Wehrpllichttigc, die sich den Rckru-

ticrungen entzogen habcn. Die genauc

Zahl ist nicht bckannt. Von dort ver—

suchen sic, in westeuropiiischc Lander

weiterzuwandcm. Hier stellt sich ihnen

jedoch das gleiche Problem, wie auch

kosovoalbanischen Flfichtlingert. In

aller Regel gibtes keine Visa, um liber-

haupt in Schengen-Staaten einreisen zu

konnen. Selbst bei einer privatcn

Einladung von Familienangehorigen
und Kostcniibcmahme des Aufcntbaltes

werden Visa verweigert.
Dicse Praxis steht im Gegensatz zu

AuBerungen, z.B. des Kriegsministers

Scharping oder des AuBcnministers

Fischer, Deserteure und Kriegsdienst-

verweigererausdchundesrcpublikJu-
goslawien zu untersttitzen. Die Frank-
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furter Rundscbau berichtete darilber,
(1218 in fiber Kosovo abgcworfeneri
Flugbl‘attem die NATO zur Deserticm
aufgemfen babe: “VerIaBtEure Einheit
und Euer Kriegsgerat and flieht anal

Kosovo, so weit Each die Emile Hagen.”
Den wenigen, deaen tatsfichlich die

Flucht nach Deutschland gelungen is:
wird idennoch kein Schué gewahrt. Iii
einer Veranstaltung in Rttsselsheim am
10. Mai diesen Jahres erkléirte zwar

Antje Radtke von Bfindnis 90/Die

Qriinen, dais AuBenminister Fischer in
emem konkreten Fall daftir gesorgt
babe, daB ein Deseneur aus Bundes—
republik Jugoslawiea Asyl erhalten
habe. Abgesehen davon, daB dies em
Einzclfall ist, dessert n‘ahere Umstfinde
uns nicht bekanm sind, stellt sich
gencrcll die Situation antlers dar.
Kornmtein Militiirdiensterttzieher nach

Deutschland 11nd 1beanlragt Asyl , so wird

zunachst geprttft, fiber wclchcs Land of

aingereist isL LaBtsich nachvollzichcn,

claB er fiber Ungarn, Tschechicn odor

tandem sogenanntc Drittlandcr cinrcistc,

:30 wirderohne Prfifung seincs AntragCS
tn dieses Land zuriickgcschobcn.

1m anderen Fall wird fiber scincn

Amrag clemeit nicht bcfundcn, wcil das

Bundesamt fur die Ancrkcnnung

auslandischer Flijchtlingc dcrzcit kcinC

Antmge aus derBundcsrcpubI ik Jugos—
lawien bearbeitet. Es ist davon auszu-

gehen, daB clieacr Bearbcitungsslopp
bis zum Bade ties Kricgcs andaucrt. 11m

An§chlu8 warden die Antriigc von Vcr—

ngemm in al‘ler Regal abgclchnt wcr-

defl, [la nach detgijltigcn Rechtsprcch-
”HE Repressiomen gegcn Kric‘gsdicnst-
Varweigcml— uttd Dcscrteurc kcinC-n

Asylgmnd darstcllcn.



Auffallendistauch,daBBeriehteiiber
weitere Desertioncn und Widerstand

gcgcn den Krieg in der Bundesrepubiik

Jugoslawien gerade in eine Zeit fielen,
in dcr die NATO nach neun Wochen

Bombardicrung‘en keine Perspektive
mehr sah. Hier sollte offensichtlich

Sluggcricrt werden, daB der Widerstand

aufgrund dos NATO-Einsatzes erfolgte.
Dcserteure der feindlichen Aimee wer-

dcn so fUr die eigenen Zweeke instru—

mentalisiert. Sieherlieh stellte fur die

Soldaten derjugoslawisehen Armeedie

Bedrohung durch die NATO ein Motiv

dar, sich dem Einsatz zu. entziehen. Die

durehaus aueh massenhafte Entziehung

findet allerdings nicht erst seit ein oder

zwoi Wochen sum.

Teil dieser Form der Propaganda stellt

ouch die Praxis dar, nicht iilber die

Zwangsrekruticrtmg dureh die UCK und

fiber kosovo-albonische Verweigerer zu

sprechen. Die UCK haue im Miirz 1999

begonncn, unter den Fliichtlingen zu

rckrutieren—auffreiwilligchasis, aber

ouch unter Anwendung von Zwang.
Die Kommuniqués 95 und 96 der UCK
stellen unmticrslfindlieh klar, daB alle

achtzehn—bis fijnizigjéihrigen Exil—oder

Auslandskosovaren eingezogen werden

konnen. Zwar dijrfen Familienober—

hijupter und alle Manner, die Geld

verdicnen, in der Etappc bleiben, um

den Kampf zu finanzicren, abet alle

anderen miissen in die Un tergrundannee
einrijcken. Untor der kosovo-albani-

schen Bevolkcrung gibt es sicherlieh

cine groBe Zustimmung zum bewaff—

neten Kampf der UCK. Dennoch wird

fibersehcn, daB es auch eine Reine von

Personon gibt, die sich dem entziehen.

Das deutet sich schon an, wenn die

UCK nicht nur Freiwillige rekruticrt.

Dos setztsich fort in bislang vcreinzelton

Beriehtcn von Flfichtlingen, die sich

dieser Rekruticrung erfolgreich ent—

ziehen konnten Oder die Zahlung von

Kriegsstouern verweigerten.
Am 20. Mai berichtet die Frankfurter

Rundschau und andcre Medien fiber

akluelle Proteste im Siiden Serbiens.

Zahlreiche Soldatcn scion desertiert.

Hundcrte von serlbischen Soldaten héit—

len ihre Einheit verlassen und scion mit

ihren Waffen in ihre Heimatstiidtc

Krusevac und Alcksandrovac zuriick-

gekehrt. Zudem gab es in mehreren

Suidten Protestdemonstrationen von

Soldatcneltern, die den Abzug aller

jugoslawisehen Soldaten aus dem

Kosovo und die Einstellungen der

NATO-Bombardierungen forderten.

Dasjugoslawischie Militiir reagierte auf

diese Proteste mit verschiirfter Re-

pression. Die Militfirpriisenz wurde

erhoht, einige Stiidte wurden von Militiir

umstellt. Die Opposition, die sich in

Biirgerparlamcnten organisiert hatte,

wurde verhaftet, die Rekruten zu ihren

Einheiten zurfiekgebracht, einige zu

hohen Haftstrafen verurteilt.

Schluflfolgerungen

“Die Bomben nur eincr Nacht haben all

daszunichtegemacht,wofijrsich mutige

Menschen in serbischen Nichtregie-

rungsorgonisationen und demokra-

tischen Gruppen in zehn httrten J ahren

eingesetzt haben: Die Aktivisten hziben

nieht versucht, irgendjemanden zu

stiinen - sie haben vielmehr versucht,

zivilgesellschaftliche Strukturen zuent-

wickeln, freihcitliche Werte zu i'ordem,

gewaltfreie Konfliklosungstrateg ien zu

vermitteln. Die Ansiitze sinti jetzt

dahin.” Diese Stellungnahme eines

Vertreters des Bel grader Zentrums for

Menschenrechte besehreibt durehaus

zulreffend die Situation der meisten

nichtstaatlichen Organisationen in

Serbien. Auf der einen Seite hatte die

nieht parteigcbundene Opposition in

den letzten Jahren weniger ihre Ak-

tivitfiten gegen die Kriegspolitil‘c des

Regimes gerichtet. Auf der anderen

Seite waren sie for die Interessen der

westlichen Regierungcn uninteressant.

Als Verhnndlungspnrtnerin Dayton wie

in Rambouillot kam nur Milosevic und

sein Regime in Frage. Die NATO-

Bombardierungcn hubcn nun jegliche

AktionsmoglichkeitfijrdieAntikriegs—
gruppen besohnitten. Eine zynische

Politik, die auf Kosten der Opposition

gegen den Kricg in dcr Bundesrepublik

Jugoslawien gefiihrt wird.

Zynisch erweist sich diese Politik

aueh angesichts des seit Jahren beste-

henden Widerstandes von Méinnem,

sich for die Ziele der Kricgsherren zur

Verfijgung zu stellen. Ihnen wurde

immer wieder der notwendige Schutz‘

verwehn, sie wurden abgeschoben, den.

Kriegsherren ausgeliefert. Das mili-

tiirische Denken, wonach jeder Staat

das Recht hat, seine Méinncr zur Ab-

leistung der Wehrjpflicht zu zwingen
und bei Zuwidcrhandlung zu bestrafen,

behieit die Oberhond.

Connection e.V. setzt sich dal‘iir ein,
daB insbesondere Desertetire Asyl
erhalten, im Prinzip aber alle Fliichtl inge
aus Kriegsgebieten — und daB sie nieht

abgeschoben werden. Deserteure aller

Kriegspartoien branchen Asyl 3

Connection e.V. wird ouch weiterltin

Gruppen in der Bundesrepubiik Jugos—
iawien unterstiitzen, die gegen Natio—

nalismus und Krieg arbeiten. 7k

Nahere informationen sind erhiiltlieh

bei: Connection e.V.,
Gerberstr. 5, 63065 Offenbach,
Tel: 069-82375534,
Fax: 069-82375535.
E—mail: Connection@link-f.rhein—
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Van Alain K955i

Wenn ich die Meinungsfiusserungcn
und Wortwechsel fiber den Krieg der

NATO gegcn Jugoslawicn, unal der ju-

goslawischen Ffihrung gcgcn die alba-

nische Bevolkerung Kosovos. mitver-

folge, flint mir auf, wie verunsichert

viele sind. Es schcimviclen Aklivislln-

nen Schwierigkeiten zu bereilen, die

clementarsten Prinzipien eincr lradier—

ten linksradikalen Politik in cine Zeit

hinfiberzureucn, in dcr cin Krieg nicht

mehr so cinfach als imperialislisch/
amiimperialistischer — hier bosc lmpc—

rialistlnnen, don Lapl‘erc Befrciungs-
kfimpferlnncn — gedculcl werdcn kann.

Es scheintmir,dassnichtdie Prinzipien
selber aufzugeben sind. Nach wic vor

sollen Menschcn und ihr gelchtcs chcn

vor der grossen Polilik stehcn.

Gegen die Elhnisierung!

Der Reflex anliimperialislischcr Akti-

vistlnnen, als Befreiungsbcwegungen
wahrgenommene Unabhfingigkeitsbc—
strebungen als logitim und unlersliit-

zenswertzu sehen, scheim elwa im Fallc

des‘ Kosovo in die Enge zu filhren. Viel-

lcicht der Wunsch nach cincr Identifi-

kationsmfiglichkcil mil den Fcinden

eines gewieftcn und rficksichlslosen

Machlpolilikers wie Slobodan Miln-
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sevic hat die einen dnzu gefiihrt, willi-
rend einiger Zeit vor cler lendenziell
rassistischcn, jedlcnl‘alls auf ethnischcr
Trennung beruhenden Slossrichtung
cincr Uslnria Clirimtarc e Kosoves
(UCK) die Augen zu verschliesscn.
Auden: haben nngesiclits dcr ailges
meinen Vcrunsioherung zum Thoma
lielbcr gcschwiegen. Al‘s dcr NATO»
Angriff begann und klarer wurde, wio
sich die UCK vorersz bedingungslos fur
NATO—Strategien zur Verffigung stellt,,
nalhmcn das cinige der frilhen Baffin
wortcr ciner Snlidaritill mit der UCK,
zum Anlass, ihre Position kritisch zu,

liberdenkcn. Andere, auch wcnn sin
ublichcrweisc gegenijber Slam uncl
Medien sehr kritisch sind, lasscn sich
auf die Redo von der Vcrhinderung
cinerhumanitiiren Kataslrophc ein. Also
aul‘ die von dcr NATO ullcr Wahr-
scheinlichkcit nach cingepluntcn Sach-
zwiinge und die angqbolenen Schcin~
losungen.

Dass einc Gruppe mit einer bereinig-
tcren polillischen Position wic cler Re-
volutionéire Aulbau Schweiz es scham
ein Flugblmt gegen den NATO-Krieé
zu schreiben, ohne mit einem Wort die
vor Milosevics Feldzug flflchltenden
FlijchLlinge zu erwithnen, $01113 viol-
leicht nicht erstaunen. Auch diese
Position beruht aufeinem (im lelzleren
Fall wohl taklisch) vereinfachlen Var»
sliindnis von lmperialismus — wiednr

gibt on not amen Boson, ziuch wcnn dos

diesmal nichl Milosevic, sondern (lic

NATU fist, and iinplizil (lic Kosov0-

Alhanerlnnen, die mil der NATO kol-

laborieren.
1

Mir scheinen iillc dicsc SlCllung-
~nahmon mil" eini: Schwachslclle in

unsercrpoliliflchoil meis llinxu wcisen.

Elna vorlieflem All seinzmdcrsclzung mil

$36M polilischen Enlwicklungsprozesscn
lm KDSOVO, die mil (lie Komplcxiliil
(ikonomlschcr und muchlpolilischcr
Ursachen nines sozinlcn Konllikts und

aufdlevonverschicdencrScilebmvussl
belrlebene Ethnisicrung (les Konflikls

verwicSen hlille, {who ich bishcr nur in

Anséitzen uncl in klcinerem Rahmcn

milbekommen.
ES schoimmiru‘nalxlingbar,dieRcdc

von einem ethnischcn Konflikt zu

durchbrechcn. Dazu gill es cinerscils

den Cfikonomischen und mnchlpoli'
“WWW Ursachcn dcs Konfliklcs

“fiChZugehen. Dies isl selbslvcrsliindlich

etnfacher in cineni (wesicuropiiischcn)
Komext, in dem die Lcule eincn g0-
wxssen Abslnnd zu den Gcschchnisscn

hoben, 1115; im Uml‘cld dcrjcnigen, (lic

WWW} bereils eihnisch, also rassislisch

deliniorien Angril‘l‘uusgesem sind und

nnmmeibaraufdi‘cscn zu rczlgicren und

UPCTIGbenSSlrateiIicn (lagcgcn zu enl-

Wleoln hzlbcn. Abcr scllm in Jugoslu-
Wm". 1m Komex‘l (lcs Kricgcs, gelingl
cs Einmlnen, koi‘iscqucm so iibcr (lcn



,‘WCchnxizis humauimiiiiarist
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Ellimziiionskons‘irukt der NATIfiiWSi.

Koni‘likt 7.u sprcchen, dziss sic die

Kriegslogik 21d zibsurdum i‘iihren. Es

gibt in (Ex-)Jugoslawien cine Iange
Tradition des Widcrstzmds gegen von

den Regierungen aufgezwungenc eth-

nische Trennlinien. Von den Frauen in

Schwarz und Kriegsdienstverweigerer-
initiativen bis hin 7.11 verschiedenen

feministischen Gruppen. Gemeinsam

mit Leuten aus diesen Zusammen-

hiingcn sehe ieh die Mogiichkeit, cine

gemeinsame anti-nationale, linke P0-

sition zu entwiekeln.

Es wiire insbcsondere interessant, in

einem gemeinsamen Prozess ein Ver-

stiindnis dafiir zu entwickeln, wie sich

in der Schweiz, in Deutschland und in

Jugoslawien die Attraktivitiii ver-

sehiedener nationalistiseher Diskurse,

Mythen und Loyaiitfiten fiir die Dents

konstruiert.

Dos Reden fiber den Krieg

I1n Versuch, den Krieg nach alien Seiten

hin zu delegitimieren, seheint mir in

einem ersten Anlauf nicht so sehr die

historische Wirkiichkeit im Vorder-

grund zu stehen, die akribisch recher-

Chicrt werden miisste, um der Propa-
ganda Fakten entgegenzuhalten. Wich-

liger ist vielieicht erst einmal die tak-

tisohe Frzige der Abschéitzung des

Ei'i‘ektes cines Diskurses. Ich sage das

nicht dzirum, wei] mir historisehes

Verstiindnis unwichtig wéire, sondem

wcil meines Emchtcns auch mit durcin-

nus korrekten und bestfitigten Fakten

Propaganda betrieben werden kann —

insbesondcre kann ein Kiieg dureh

Mussaker legitimiert werden, die auch

tatsiichiich stattgefunden haben.

Vieie der Argumente, die gegen den

Kricg angefiihrt werden, haben so ihre

Tiicken. In einer weit verbreiteten AI-

gumentzition wird die jugosiawische
Politik gegent’iber Kosovo-Al‘banerln-

nen mitden iangjiihrigen Angriffen des

iu‘rkischen Swates auf das Lebe
‘

die Identiuit der Kurdinnert

und gefragt, warum
,

niehtdie Ttirkei miaiiiardiem‘fW nn ill!
Menseheniwii’ie soWiciitig W5rcn
Diesei iglewhxw ehcn Kosoi/emid

Klir start rrimmti ri itier Empbrung
dW‘uber dass die Tiirkei und Ju

Viicri mit 7.weicrlei Mass. @0550“
t_che 17,9131:

1. 1, 441%?”in
‘

_ “tam-”iiwwwr‘

Wax/am
WW“

;j_«“i<ZiATOaKr1egsfuh“rung zum Zielgh‘

Indcm darauf hingewiesen wird, dass

die Tijrkei ja nicht zerbombt wird, wird

das vorgebiiche Motiv der humanitarian

Intervention gleichzeitig in Frage ge-

stellt und bestfitigt. Trotzdem denke

ich, dass Kurdistan in einem anderen

Zusammenhang in die Diskussion ein-

gcbracht werdlcn kann, ohne die ange-

iiihrten Motive der NATO-Angriffe 7.u

iegitimieren. Néimiieh indem das In-

teresse der Tiirkei, als NATO-S mat in

der Weltoffentliehkeit auf der Seize der

Guten zu steiien — auf der Seite der

Wahrerinnen der Menschenrechie —

hervorgehoben wird. Die Beriehter—

stattung fiber die Bombardierungen der

NATO lenki miter anderem das in~

teresse der Offemiiehkeit ab von einer

gigantisehen Repressionskam pagne des

tiirkischen Staates gegen Kurdinnen,

die ciemeit versch'zirl‘i im Gang ist.

Auch der Verweis darauf, die NATO

habe mit ihrem autonomen Entscheid

7.11 eincm An‘griff auf Jugoslawien die

UNO und die OSZE — die legitimen
AkteurederSuchenaeh einerfriediichen

Losung
- ausgcschal tet und somit gegen

cias Voikerreeht verstossen, birgt Ge-

iahren. Ich meine damit nicht nur, dass

es merkwtirdiganmutet,aus einerauto-
nomcn, mdikaien iinken Position Struk-

turcn zu vertcidigcn, die 7.ur grossen .

Politik gehfiren. Es wiire vielleieht

denkbar, pmgmatisch (iavon ausgehend,

dass diese institutionen cincn Gcgenpoi

zur NATO bilden, sie gcgen cine tiber—

miichtigc NATO stark zu machen. Aber

es ist eben nur beschréinkt so, dass die

UNO/OSZE eincn Gegenpoi zur NATO

bilden. wie etwa die Spionagearbeit der

OSZE-Beobaehterlnnen in Vorberei-

tirng der NATO-Angrii‘fe 7
'

-

Eliten eine Strategic (1e
des Machtcrhalts u

’

Oan ,

der ohne R 59%?”an

a KongIiiian aniangiich 7.u ei-

cr Vermwiiimg degAileingaiings dcr

NATE? xeranii‘isstc. Dee‘ii wcnn die

Mgosiawren (m1toderoh c
‘

zigwi’nerSpitzc) eiiigigm machen, so

{,crfolgt siegiei zeitig die

WMdenW‘ifiMiijzigcrn zuerstgjea

wagflmgen uni! demnAmwahin1()g-
iichkeitcn mn7gwgen um ihnen

AngebowTur eitfi erncu

’

W1 Prozcss 7.u2 n— 7u NATO-

ofi Annan scheint sich
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Zwei‘

Slellungnahmen
am Beginn des Krieges

I. Informalionss’relle

Militarisierung e.V.

BCdingungsloscsoforu'gcEinslcllungdCS
\K‘llkcrrcchlswidrigcn Angriffskricgcs -

Kcinc Bombardicrung in Jugoslawicn!

ll. Wir klzigcn dic rot-grime Bundcs—

regicrung, d ic B undcstagszibgeordncicn
Von SPD, CDU/CSU, Biinclnis90/Griinc
und F.D.P. und die miliuiriscthiihrung
dcr Bundcswchr an, vorsiilzlich cincn

vcrfassungswidrigen Angriffskricg ge-

gen Jugoslawicn vorbcrcilcl und be-

gOnncn zu habcn. Art. 26 (I) GO:

uHandlungcn, (lie gccigncl Sind, und in

(lcr Absicht vorgcnom mcn wcrdcn, dns

fricdlichc Zusammcnlchcn dcr Vélkcr

Zu sldrcn, insbcsondcrc dic Fuhrung
Cincs Angriffskricgcs vorzubcrciicn,

Sind vcrfassungswidrig. Sic sind unlcr

Slrafe zu slcllcn.”

2. Wir bicschuldigcn die NATO und

zuvordersl dic rot-grime Bundesre—

gicrung, vorsiitzlich das Vélkerrecht

gcbrochcn und sich fiber die Vercimen

Naiionen als legitime Wcltfricdens-

organisation hinweggesetzt 7.11 hubcn.

Es gibl kcin UN-Mandat fur cincn

Militfirschlag. Nur die UNO diirfte -

und das auch nur im hier nichi

vorlicgcndcn Fallecincs chrl'allscines

Siaaics auf cincn andcrcn — miliiiirisch

cingrcifcn.

3. Wir vcruncilcn die Einmischuitg;

dcr roi-grfincn Bundcsrcgicrung in die

inncrcn Angclcgcnhcilcn cincsandcrcn

cumpiiischcn Slamcs milhill‘c dos

“Rochis dcs Suirkcrcn”.

Es kann nicht angchcn, dais die

Bundcsrcpublik sich aui'grund ihrcr

ékonomischcn Siflrkc als WCllpOlizisl

aufspicll.

4. Wir bcschuldigcn die dculschen

Median und die rot-grijnc Bun’des—

rcgicrung dcr fortgcsctzten Vcrbreitung

von amiscrbischcr Greuelpi’opaganda
zum chckc dcr Akzeplanzstcxgerung

dcuischcr Kricgscinséiizc. ‘

Das crstc, was bci jcdcm Kricg — hicr

bcrcits lahrc vorhcr — aul' dcr Sirecke

blcibi, ist die Wzihrhcil. Jugoslawien isi

cin Mustcrfall fiir die Umcrzich ung der

dcuischen Oil‘fcnilichkcii.Jahrelang war

— angesichisder dcuischcn Vergangen-
heit der einzige Wag — vom Friedcn die

Reds. Es war die Vorbemiiung auf

diesen Krieg und die folgcnden.

5. Wir kla‘gcn die rot-grime Bundss-

regierung dcr Duldung und einseiLigen
Ffirderung von antiscrbischen Akiivi-

liilcn der UCK auf deulscliem und ju-

goslawischcm Bodcn (lurch l‘inanziellc

Umci'sliitzung und Licfcrung van Waf—

fen an.

“Seii 1990 pllegtdie Bundcsregicmng
guic Bczichungcn zu den albanischcn

Gehcimdiensllem. Miliifirische Aus-

rijslung im Wen von 2 Millionen Mark

wurdc ins albanischc Kriscngcbicl
cmszmdl. Die Militilrgiilcr scicn zum

Tcil an die Rebollcn-Armcc UCK ge-

langt.”EinbeiciliglcrMAD-Miiarbciicr
sag-u: gegcnubcr “Monitor”, die Akiion

sci “von ganz obon”crwiinschlgcwescn.
Von Bill Foxion, deni Lciter dos OSZE-

Bcobachlerbiims an :clcr Grcnze zwi—

schcn Albanian und Kosovo, wurde

Endeluni 1998 “ersunals entdecki, daB

die UCK plélzlich uniformiert isL. Und

zwar ,mit deutschen Feldanzfigen.”
(ARDi-Magazin Monitor)

“US-Umerhéindler Richard HOL-

brooke haue im Juli lcmcn Jahres auf

cincr Kosov0~Rundrcise in Erl‘ahmng
gcbrachi, “wie 'wichiig Gelder aus

Dcutschland, Danemark und der

SF 2/99 [15]



Schweiz fiir die UCK" seien. ...Seit

1992 wurden jéhrlich mehr als zehn

Millioncn Mark ffir den “Fonds der

RepubiikKos

cs m ommcns an (1168

Fondszuspendcn.UnlerdcmSlichw
“Heimat billet um Hiifc” hat d

alischcVcrcinigungdcrAlban r

I.‘

Mark eingegangen
sésser, aus konkret

AuBenpoiitik des
_‘

nalitéiienkonfliktenin
'

rauffolgendar Durchsetzung
Interessan.

Die Konflikte inIugoslawien we

von dcr BRD seit Jahren bewuBl ge

schi'm. Bereiis vor Jahren fiihrte der

Allcingang der BRD bei der Ancrken-

nung Kroatiens zum Ausbruch des

kroatisch~serbischen Krieges. In Ju-

goslawien mischt sich die Bundes—

republik sin, anderswo nicht Der Ko-

sovo ist ein

dieser Staaten .

hungen. Dcutschland hat in 117 dicser

Staaten noch nicht militiirisch inter-

venien.

W

7. Wir verurteilen die fortgesetzte
Militarisierung deutscherAuBenpolit'.
und die Bcvonugung von kn'egcris

rotegr‘flne Bundesregiierung.
Die Inszenierung Jug

eines schrankenlo

mus, der es den

:‘ ‘u gygn die rot-gram:
B‘s»: .lerung, den verfassungs-

[1 6] SF 2/99

ung‘

i

widrigen Umbau der Bundesweihr
'

cine Angriffsarmee waiter ‘

gewaltsamen und gewaltlosen amaze :

rimrialen Einfiuflnahme mit alien Mit-
teiln auszubauenlitataus den geltenden
verteidigungspolitischem Richmnien
dam" Bundieswahr vom 26. November
1992:

"Aufrechterhatmng desfreien
thandels and des

‘

Abrustung
ltwirtschaf13.

.

’Fiir die Zukunft sehe ich die
p Iiche Gefahr. dafl die Bundcs»
gierung. Kaalin‘on and Generalizdt

nach den Gesetaen der Salamimktik
Anlc‘isse sucker: oder Antdsse schafien
warden, um die Barrieren abzurdu-
men. die as gegem‘iber derAuflenpolitik
de’s vereinigten Deutxchland noch: gib‘t.
Als Vehikel dimer: dabei die Mam
schenrechts- and die Humanitfits~
fragen." (30.12.1994, Die Woe/w)

hmgcn, f‘ IaudiarHcydi,

rnmfibribl iHer

eflgnnnen
-

V "cmwdfk wonmchr

xn‘ G‘mwmn in uhcr

, pliliolfiwlicla ,

deir Bun-

gmlnwicn und Kro»

”d‘icBombardim-ungcn
I die chthlci dcr

fl

h logos;
'

,B'cgrtmdung fiir
‘

p'flfiiiriSQJ/iéhAktioncn
u lUleiZfli‘i‘éhnung dcr

ungcn zu bcwcgcn.
'asi prine‘rata'r-Misdcumng Milo-

‘

ic’s 1m mar Skim, ng dcr scrbi—
hfin Wm {13¢th nationa-

istischer Propauida. Wow nlfcmt
‘

V. fikflii'p Miiuscvic
erEaubtes ihm stattdcssc
and jugoslawischcn Tradl“

erschlielsen,

.JeiztistdieakluellcBcgrfindungfil
dle Bombardiiarung cinc humaniuirc

Kalastrophe verhindcrn sollcn. Schon

III-(16m Moment, in ‘dcm dies gcschricbcn
wind, list klar, dafl cin noch grdBcrcs
Desaswr ausgamsx wird — und mil dcr

Evakuierung der OSZE-Verifizie-

runfismisaion and auslfindischcr Hel-

ngbn bci> (icr Inszc—A
‘

‘n (W Wimvormhg
“WW

Serbicn afiflmww‘ WM
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Alratcgic [est sich der Gewlali zu ent- 1111011 eigencn Milglimcm Lander W39

chmfimfigcn Jugoslawicn genulzI, um

ihzre While ncu '/.u dciinicren und sich

sclbsifalsWollpolI/IsIdIIr/ustcllcn Um

dimwégu 0rrcichcn vcrloigl die NATO

ihre 0133;;an Organiszuionsimcrcsscn —

gcgcn @110 Tmcrcsscn nichImilitarischcr

, mii dem crqtmaligcn Ei

Bombcrn dcr US AirForc

ATO-Hauptquarticrs. Der NATO-

A Ti auf Ju osawii n
'

1110i 010103

die im April verabschicdct warden wird.

In dieser Strategie b01001 die NATO

ausdriicklich ihr »Rech1«, auf cigcnc
Faust 1111017111 in (101' W0“ zu innerva-

nicrcn, 011110 die Notw digkcii «011103

Mandates der UNO

zwischenstaatiicher K'

\vaszilsnrfimrn Ii111mm

Di0 NIATO-B
1{11bardi0ru

1'

n0r1I1ncn zu

schuficn
und ha

JCLchrhccrcnda' und vorh
Unlcr dcn aktueilcn slfindcn for—

digung dcr

ufl ihre Mit—

und 01.111010

hcrrscht nun >>Jaéigsaison<<
nen—30icsPoli7. ,MiliIfir,P
0(icrt10wal‘f11010 iviiistlnn

'

Scrbln- unterbiicbdas.1hr0E
‘ '

"

inicrt v0n kur7

den sic jam an dén
{,

rhandl1mg,

wollcn, is: 03nau dcr M

'303 FricdcnsA111111011050151131
392 milcmfim

.,,

We“. ,,

dcn hzlbcn schrwenig aknvegfntcrcsse
{

g0701g1 die g0w2111frcicnAnsumw01103211105001me
{

”ngnder K051111131Aifian0rlnnenin den daB unangcmcsscn
'

nCun Jahrcn zu untersu‘jtzen, in dcnen schagm csdie OS:
Sic sich wcigcrtcn, als Amwort auf die ncn cinigc Brcfiiifiiink

~

scrbischc Repression und Gcwalt zu Sic beganncn cine }
(1011 Wziffcn zu grcifen. Tatséchlich cinigcnzivilgcscilsch <

SlimmIcn sic dcm AusschiuB (105 Ko— aufzubiaucn, dosh 1

{

sovo aus den Vcreinbarungcn von Day- anwachscndc Wclic dcr G0_w:ah mcin
Ion zu. Zu dlcn Gclegcnheiten, zu denen cindiimmcn. Stallciessen v0r1i1z10r10n 510

ausliindiscthcgierungen anerkanmen, zunchmcnd,dchmcGrcucilat0cgar1g-
(138 die Unterdrfickung von 90 Prozent 0n worden war. Tr0tzdcm war 1hr E111-

d0r Bcvblkerung alles andere darstelite $2112 (i611 BombardICrungcn d0r NATO

als cine >>intcrne Angclegenhcit<< Ser— vonuzichcn.
{ { ..

bicns, boten sic nur Zusicherungen, die Die NATO bestcht nIchl, um Bewi-
sic noch nicht einmai versuchten1r1 die kcrungen zu schijucn,dic dazu vcruncm

Tatumzusctzen. AchlJahrelang hielten sind, umcr krimincllcn Regimes zu

die Albancrinncn des Kosovo an iihrer 100011. Wic kann sic auch, worm unte:

schcn1m Kosov

suchcn, cinen g0

schaffen.
‘

Léingcrfristig verdop

die Tiirkci sind, dcrcn Methodcn gcgcn

hlerhahung ihres sozialen Zu- die KurdInnen vcrglcichbar grgusam
lIcs und ihrer Institutioncn sind? Die mililiirischc Strategic der

erSchulcn. Ihr gewaltfreier NATO I'm Kosovo wurde nichI im In-

tercsse dcr Bevéikcr’ung cntworfcn,

cdlicher Demonstrationen sondcm zur Minimierung dcr Risiken
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”Wir wollen kein Geld vom West‘en, wir wollcn auch keine wesllichen
; Technologien oder’Experten' , die am Mr Emwicklungmzodell aufschwmzen. Wir

[assert uns auch nicht als poliu'sches Werkzemg mi/Jbrauchen. um die Eliten um

; Reformen zu bitten, die wir m'e verlangt habcn. Wir wollen mar unxcre Kraft
organisieren undsie kombinieren mt't derKraft von andererz Bewegungen aus dem
Norden and ausdem Siiden, um die Kontrolle fiber unserLeben wiederzugewz'nnen.
Wir wollen keinen Plalz am globalen Veritandlungstisch erobem, wir wallen auch
keine blutige Revolution; wir simi nur damn, einen weiteren Schrit! in dem langert
Prozefi der Erschafiung einer anderen Welt zu gellen. einer Welt, die (lurch lokale
Verc‘inderungen der Werrvorslellungen una’ tc‘igliche Wahl von Millionen van

Mcnschen real warden wird. Wir leilen diese Vision mi! unseren europdischen
Freundlnnen. die dieses Projekt verwirklichcn hclfcn, Manner um! Frauen. die an

der Schajflmg einer anderen Gesellschafl in ihrer Region arbeitcn. Wir hoflen.
dafl unser Besuch dazu beitra‘gt. die Zahl der européz‘ischen Freundlnnen zu

erhb‘hen. die sich diesem Ziel widmen. Das wa're das .schb'nste I'lofl’nungszeichen.
das wir aufeurem Konlinemfinden kb'rmen.”

(aus dem Manifest dcr Tcilnchmcrlnncn)

[13] SF 2/99
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Text: B. Scharlowski Fates: J.J. Holmann

Von Ends Mai bis Ends J uni bolandcn

siclh 500 imlischc Baucm und Biiucrin-

nan in Europa. Gcmcinsam mll Mon-

schen ans anderen Basisorganlsalioncn
bildctcn slc die Internationale Kamwanc

(s. auch S‘chwarzcr Farlcn Nr. 67). Zici

ihrcr Raise war (ler Versuch, dirckl mil

Menschcn aus Europa in Kontakt zu

trctcn und mil ihncn iibcr globalc
Problems, die Auswirkungcm aul die

alltfiglichcn Lebensvcrhiilmlssc und

mfigliche gemeinsame Auswcgc zu

diskulicren. Zum Abschlufi ihres Aur-

enthaltesin Europa bcsuchtc die Protest

Delegation Kdln, we zu dicscm Zeit—

punkl dcr Wclrwirtschafrsgiplfcl Lagtc.

Unscrc Bildcr dokumcmieren dcn Auf—

cnlhalt eines Tails dcr Karawanc in

Frankfurt, we die Indcr und Indcrinncn

eincn lokalen Eneugermmklbcsuchtcn
und im Café Echss im Rahmen cincr

Diskussionsvcranstaltung versuchtcn,
mit Leulcn aus dcr Region ins Gespréich
zu kommcn.‘

BS.

1. Die Frankfurter Verans‘taltung wurde

u.a. vom Driue Welt—Hans umd dem

Institul'ffir Erziehung und Intemationale

Emwicklungsprozesse der Uni Frankfurt

organisiert.

SF 2/99 [19]
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"Wir kommen nach Europa um mil Lenten aufder S‘trafle zu spree/1e)! and mi!
Mdnnern and Frauen Komakt aufzunehmen, die genauso wie wir von der
weltweiten Mifl'ordn1mg betroflen sind. Wirkommen. um zu einem neuen politischen
Raum beizutragen. der einerz Wandel in Europa herbet'fll'lzren kann. Wir hofien
auch, dafl wir unsere Verbindungen: zu den europc’iischen Menschen ste‘irken
ké'nnen, die dieselben Idealc vertrelen wie wir and wollen vielleicht sogar helfen.
Konmkte unter ihnen zu km'ipfen. Dies verstehen wirals einen SChritt kin zu newer;

undefi‘iziemeren Farmen dcr Zusammenarbeit zwischen den betmfienenMensahen.
in diesem gemeinsamen Kampf.

"

(aus dem Manifest dcr Teilnehmcrlnncn)

[20] SF 2/99



""Wir wollen dem Norden vermil‘leln. wie der Slider: das System der Ausbewung
and dc: Genozids erlebt. das uns von Euren Regierungen and internatmmien i

institutioncn wie der WTO (Welikandels’o’rganisatjon) und den multimtwmlm

Konzcrnen aufgczwungen wird. Wir wollen Euch ausersler [land cine Vomteilung
davon gcben, welche Auswz‘rkungen diese lnslitutionen aufuns haben. and wig m

unscr Leben zerstb’rén. [m Sifden is! die D‘ringlic/zkeit einer radikalen po‘misch‘en

Verdnderung offensichtlz’ch. Wir hoffen, gaff dieses Projekt dazu b‘eitragen wird.

dieses Bewuflmein in der europc’iischcn Ofi‘emlichkeit 214 verbreizen,"

(cine Tcilnchmcrin dcr Rcise) 1

SF 2/99 {21]



”Wir sind iiberzeugt, dafl cine grundsiitzliche Umwandlimg nicht mir cine
ethische Pflicht und ein realisierbares Projekt. sondern: auch eine dringende
Notwendigkeiz isz. AngesichtsderLebensunfiihigkeit des aktuellen wirlschaftlichen
Systems and derLabilitéz‘t derpoiitischen and sozialen Ordnung mufl sehr bald ‘ein
radikaler Wechsel sraigfinden. Die na'chsten Jahrzehnte warden eine sic}: schnel!
verdndernde Welt erlebcn, aberdie Richmng des Wandels is! noch nichtfestgelegt.Wenn wir uns nick: aktiv an der Gestalmng der Zukunft beteiligen, kb’nme dag
Resultat des Wandels schlimmer sein (115 (1:15 aklueile Sysiem."

(aus dem Manifest der Tcilnchmcrlnncn)

"In vielen Lt‘indern des Slide/Is is! ein grofler Tail der Bcvo‘ikerung van der

Nom’ena'igkeit eines radikalen Wandelx dcr politischen. wirtsmzyftlichen and
sozialcn Ordnung iiberzeugt, was in den Ldndern des Nordens nicht der Fall zu

sein scheint. Fiir uns is! klar. dajJ’ dieser Wandel ein partnerschtyctlicher Prozejj
in, der durch die Menschen and nichl (lurch die Institutionen in Gang gebra‘cht
und kontrolliert werden mufl. Wir win-en, das cine Veriz‘nderung in unswem Sinn
nicht von den Zentren der Mach! ausgehen wird, nichl van den internationalen
lnstitutionen, nicht von den nationalen Regierungen imd nicht von den
multinationalen Konzernen. denn ihre Mac/u ist ein zentraler Teii des Problems,
Eine Verdnderung hin zu einer gerechlen Welt kann nick! mehr auflnkaler Oder
nationaler Ebene realisiert werden. da wir in einer globalen Well lebm. Niemand
kommt an dieserRealitc’it vorbei. Deshalb hang: es von der Mobilixicrimg imddem

Bewzzfllsein einer breitcn nb'rdlichen ()flenllichkcit ab, wenn imxcre Kc‘im/y’e im
Siiden eine Amsichl (merfolg haben soilen.”

(aus dcm Manifest dcr Tcilnchmcrlnncn)

\\_/n
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die USA in ein Land mit der grund—

legenden Struktur einer Gesellschaft

der Britten Welt zu verwandeln, in der

est Sektoren enormen Reichtums gibl,
zugleich aber auch viele Menschen

auBerhallD jedes sozialen Netzes und

ohnc Arbeit sowie cine Menge von

Menschen, dieeinfaeh fibemahlig sind.

Und mit denen muB man irgend etwas

tun. Zunachst einmal muB man daffir

sorgen, daB sie nicht merken, daB da

etwas verkehrt lfiuft und sich nieht etwa

einfallen lassen, etwas dagegen zu tun.

Die beste Art, das zu erreichen, war

schon immer, sic dazu zu bringen, sieh

gegenseitig zu hassen und zu ffirehten.

Jade auwaang aufgebaute Gesellsehaft

verl‘allt sofert auf diese Methode. Und

das Thema der Kriminalitat eignet sich

daffir geradezu perfekt. Also bringt man

die Leute dazu, sich fiber die Krimina-

litat Sergen zu machen und nicht fiber

die Tatsaehe, daB ihreLO‘hne naeh unten

gehen und daB andcre Leute sich auf

ihre Kosten bereichert haben. Man

suggeriert ihnen , sie mfiBten sieh stfindig
dagegen zur Wehr setzen, von irgend-
welehen Ghettojugendlichen ausge-

ralubt Oder von Sozialhilfemfittem, die

ein Kind nach dem anderen kriegen,
ausgeplfindert zu warden. Das ist die

eine Teehnik der sozialen Kontrolle.

Dann braueht man neeh cine weitcre

Technik ffir die Leute, ffir die man keine

Verwendung hat, deren Jobs man lieber

naeh Mexiko transferiert. Dadurch

entstehteineKlassefiberflfissigerLeute,
und sic mfissen auf eine andere Art

kontrolliert warden, zum einen durch

,,seziale Sfiuberung“, zum andem da-

dUll'Ch, daB man sie ins Gel‘angnis wirft.

So gesehen dientdie Aufregung um die

Kriminalitfit ganz gewiB eincm Zweek.

Es ist bemerkenswert, daB die USA

vielleicht die einzige Gesellschaftsind,

in der Kriminalitfit ein politisches The-

ma ist. Pelitiker mfissen Position zu der

Frags beziehen, wer von ihnen schfirfer

gegen die Kriminalitiit vorgeht. Im

grfiBten Tell der Welt wird das als

soziales Problem angesehen. Es ist

nichts, worfiber in den Wahlkfimplfen
gestritten wird.

Der greBte Teil der Inhafticrungen
wird mittlerweile mit Drogenvergehen
begrfindet; aufjeden Fall ist der dies-

bezfigliche Prozentsatz sehr hoch, und

dabei gehtes meistens um kleine Dealer.

Auf der anderen Seitc geht, wenn man

Bereehnungen internationaler Organi~

[24] SF 2/99

sationen wie tier O‘ECD (Organisation
ffir wirtschattliche Kooperatien and

Entwicklung) glauben kann, mehr als

die Halfte des schmutzigen Geldea, deg

Dmgengeldes dureh US-Banken. Die

letzte Schatzung, die ieh gesehen liabe,

lag bei mehr als einer Viertelbillien

Dollar. Eine aolche Zahl sagt decli

immerhineinigesaus:sieliegtangcfahr
so heeh wie die der US—Aualandsinve-

stitionen. Die letzten Zahlen des

Handelsministeriums fiber die direkten

SF-«Redceklionsfip Nit]
(Cilia Reddkrims‘lims ltdnnart fiber den ‘

SF Gum bested? warden);
‘

Dieter Schel‘z verfaas’re W? S. zum

Theme “Annr'ehisfische ldaan in Rural
und Kunsl’rhaorie lam-WEED". Erschie-
men im ReimerNerl‘ctg. Berlin 1999
unfetdem ”lite! "Pinata-l rind Delilah“. 08m

Auslandsinvestitienen in derweatlichen

Hemisphfim (unter AussehluB van Ka~

nada, das Europa augereehnet wird),
die icli geaelien habe, stammen von

1994 — also aus der Zen, als as all die

Begeisterung fiber die neu enlatehenden
Markte gab. Dann stelltsich aber heraus,
dafi 1994 ein Viertel allerdirektcn Aus-
land investitionen au fdie Bermudas und
etwa weitere 15 Frozent aufdie Kiliman-
Inseln und in anderc Steueroasen flos-
sen. Ein weiterer Tell ging mach Panama,
wfihrend der GroBteil des Rests aus

Spekulationsgeldem bestand, m it damn

Ohligationen in Brasilien and fihnl iclics
gekanft warden. Das heillt, dais
annahernd die Halfte (lessen. was hier
als Auslandsinvestitinnen bezeichnet
wird, irgend eine Variante von schlmut-

zigem Geld ist. SchlieBlieh bauen sic
aufden Bermudas keine Fabriken damit.
Die wohlwollendste Interpretation ware

noch, dais es sich um cine Form der

Steuerflueht handelt. Eine wenigcr
wohlwollende Interpretation wfirde

besagen, daB diese Investitionen etwas

mit der Manipulation des Flusses an

Drogenkapital zu tun haben, und das ist
sehr wohl denkbar

Abcr Unternehmenskriminalitfit wird

ja nicht wirklicli als Verbrechen ange-
schen. Wenn wir einmal den Sparkas-
scnskandal um S & L nehmen ~ ist (12w
cin Verbreehen? Nur ein winziger Tell
davon wird als Verbrechen beliandelt.

Der grfiflle Tell iles Schadens wird

einftteli aufden Steiner-[alder abgewii lzl,
tier am Bride filrldic Firmen in die

Breaches springen mull. Wenn wir uns

einmal die Binge ansehen, (lie tzitsiich-

lien timer die Kategorie ,,Verbrechen“
fallen, linden Wir, Cilali (lzis meiste damn

wefiar untemucht noch verl‘olgt wird.

lat clan fibarraaehend? Warum sollten

minke find mfiehtige Leutc zulzissen,

dafl man Sit: deswegcn verfolgt?

Du haw gei‘ade‘crwdlmt. dajj’ cs in

den USIl warm. viele Tale (1arc/z Sch 11/3 -

wafien gibl, mlimtlic/z jr'i/zrliclz 24.000.

R‘umeHMakhiber von Coroprate Crime

Reperter I‘m: {familiar gcschricbcn and

hat dabei zwei Zah‘lcn milcinandcr ver-

glichen. mfz‘mlich die 24 .000 Tom: pro
Jahrdurch Schuflwaflcn um!die 56.000

Amerikaner, dlejéi/zrlic/z durC/z Unfl'il{C

amArbeitsplatz adi‘rrBcruflrkranklzcimn
rterben.

In den achtzigerlahren lint die Reagan-
Adminialmtion gegeniiber der Ge-

SChaflswalt klar durchblicken lzissen,

dafil dieaa Kreise‘ fiir Gesetxesiiber-

lre‘tiungen nieht bestraft wfirden. D113

ffihrte dann miter undercm dam. dull

Versmfle gflgen dlie Bestim mungen (le

OSHA (Elite l‘fir S‘ichcrheits— und Ge-

sundheitsvetrwaltfiiig) nichl mehr un-

temneh l. Oder verfo‘lgt wurden. Die Zzihl
der Bemfskranken und (ler Unfiille ging
danach stark in dielHfihc. Dzis heiBl, der

Swat saga: einfatih, Leute1 geht mil

cumin Arbeitem so kriminell um wie ilir

wollt. Wir warden uns nicht darum

klimmcm. Wenn tladurch viele Leute

Zn Tonia kemmen,‘ iSt dns nicln weilcr

sehlimm.

Daaaelbe glltaueh l‘fir Um weltl‘ragcn.
Wenn man zum Beispicl (lie Bestim-

manger: fiber die lEntxorgung gil'tigcr
Abl‘fille leekert, gibt es ClllSprCCllClKl
mehr Tole. In weleliem AusmnB? DiC

Bfimfihungen xurl Deregulierung, zur

Senkung der Ausgz‘tben fiir Inlrastruktnr

sehadetaehrvielenlMcnschen, und vicle

litmden dadumh segar gettilet. Es muB

ntChtlmmerbis zutliesem Punkt gehcn.
die SChfidigung kilnn cine Reihc VD“

anderen Formen annchmen. Isl dicscs

Vorgelien deswegcn kriminell'.’ D215

hfingt vem ideolo‘gischen Stundpunkl
til); 0b as ”Machined“ gesehen krimincll
rat, ist eine tmdez‘elFrage.



Im Vcrlauf dcr lelzten paar Jahre hast

du cinige Auslandsreisen gemachl, 30

mm Beispiel nae/1 Australian, nach

Indicn und kt't'rzlich nach Siidamerika.

Wic habcn diese Reisen dcin Ver-

.\‘t('indnis dcr Entwicklungen in der

inlernalionalen Wirtschaft beeinfluflt?

Man mull nieht cinmal unbedingl Bos-

ton verlassen, um sieh ein im groBen
und ganzcn zutreffendes Bild zu ver-

schaffen.

Abcr das spiel! sich aufder Ebene von

Stalisliken ab, Oder? Dabei kommt man

ja ausschliefllich mil Bt‘t‘chern una'

Artikcln in Berahrung.

Es ist naliirlieh eine Sache, Zahlen iiber

die Armut in Indien zu lesen und cine

andere, (lurch die StrnBen von Bombay
‘/.u laufen und zu sehen, wie die Men-

sehen in grausamem, unbesehreibli-

chem Elend leben.

Wenn man durch die Innenstadt

von Boston geht, sieht man ebenfalls

lurchtbnres Elend. Ich habe in New

York Dinge gesehen, die genauso

schrecklieh sind wic allcs, was mir in

der Driuen Welt begegnct ist.

Verglcichbar mit den favelas in

B rasilicn?

,,Vcrglcichbar“ ist ein etwas proble-
matiseher Ausdruek. Abcr Beding-
Ungen, (lie so fast genauso schrecklich

Sin(l.Wasals schlimmempfundenwird,
hiingl ja ztuch davon ab, was es in dem

Umfeld, in dem man lebt, noch gibt. In

der Steinzeit konnte ein Mensch sieher

sehr gliicklieh sein, ohnc eincn Com-

bulcr oder einen chsehcr zu haben.

D10 Menschen in den favelas lcbcn

zweifcllos besser als (lie Mensehcn der

Slcinzeit, obwohl das in Bezug auf

Erniihrung und Gesundheit vcnnutlieh

niehl zutrifft. Aber wir wissen, daB die

relative Position der Mcnschcn inner—

halb einer Gesellschaft sogar fijr ihre

Gesundheit und ihrc Lebenserwarlung
Cine groBe Rollo spielt. Wenn jcmand
bedeutend firmer ist 315 die anderen

Milglieder (ler Gesellschaft, in dcr er

lebl, hztl (his negative Auswirkungcn
aul‘ seine Gesundheit. leh wijrde je—
denl‘nlls sagen, (1er es Tcile von New

York oder Boston gibt, dic sehr stark

dem iihneln, was man in dcr Dritten

Welt findel. So stelltesieh zum Beispie]

vor einigen lahren herauts, dais miinn—

liehe Schwarze in Harlem ungeféihr
dieselbe Sterblichkeitsrate haben wie

die Bevolkcrung von Bangladesch. Aber

um amt” deine Frage zurfiekzukommen:

Wenn man die Dinge aus erster Hand

zu sehen bekommt, erf‘zihrt man natiir-

lich cine Unzahl von Dingen, fiber die

in der Litemtur nichts zu linden ist.

So gibt es zum Beispiel kaum ctwas

fiber die vielféltigen Kitmpfe zu lesen,

mit denen die Bevolkerung versueht,

sich mil solehen Problcmcn auseinan-

dcrzusetzen. Wie das vor sich geht,

kann man nur an On and Stella heraus—

finden. Und cs gibt eine Mange soleher

Kimble. Ich habe in Indian und Siid-

amerika vieles gesehen, von dem ieh

Foto:
J.

Faurer

fiberhaupt nichts wijBte, wenn ich nicht

selbst dort gewesen wéire.

In Brasilien hast du Vertreler der

Arbcizerpartei gezroflen.

lch babe die Leute von der Arbeiterpanei

getroffen, aber ieh habe nuch viel Zeit

in Slums und damit verbraeht, Leute‘zu

treffen, die direkt an der Basis arbeiten.

D115 Treffen mil den Venretern dcr Ar-

beiterparlei war sehr interessant. Be-

sonders Lula ist eine sehr bccindruk-

kende Person.

Es gibt jelzt in Brasilien Verbdnde

landloser Bauern.

Es gibt eine sehr groBe Bewegung der

landlosen Bauern, der es anseheineml

gelungen ist, etwa 150.000 Mensehen

auf besotzten Liindcreien anzusiecleln.

Als ieh dort war, hiellen sic zul‘aillig
gerade eine Konferenz ah, the von

einigen der Aktivisten der Eewegung
der landlosen Bauern in der Nfihc won

Sae Paulo organisiert worden war. Das

ist eine sehr wiehtige und bedeutende

Volksbewegung. Sic haben enge Be-

2i ehungen zu denfavelas, weil die Louie

in den favelas grofienteils Landver-

triebenc sind. Brasilien hat ein gewal-
tiges Agrarproblem. Die Landkonzen—

tration ist sehr hoch, es gibteine riesige
Masse ungenutzten Landes, das im

wesentliehcn als Sicherheit gegen ln-

nation oder zu Investitionszwecken

freigehalten, abernichtwirklich genutzt

wird. Brasilien hateinc lange Geschichte

brutalcr Einséitze der Armec und dos

Militfirs,besonders seit dem Putsch von

1964. Es hatcinc Menge Gewal tfiitigkeit

gegen die Bauern gegeben. Wéhrend

meines Besuchs fandcn gerade infor-

mclle Gerichtsverfahrcn slatt, die darauf

zuriiekgingen, daB von ol‘fizieller Seite

aus nichts unternommen worden war
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und bei denen es um die Morde ging,
die lelzlen April wilhrencl ciner Land-

besetzung in einer der nordlichen Re-

gionenlelzten Aprilan cinigen Dulzend
Bauem verijbt worden waren. Morde

und Gewalufiligkeilen kommen in

diesen Auseinanderselxungen sehr

hfiufig vor. Aber glcichzeilig haben die

Bauem ihr Organismionsnivcau erheb-

lichausgebaut. Uncles gibt—in welchem

Mal} genau, kann ich nicht sagen
— ein

gemeinsames Vorgehen der landlosen

Arbeiter und der Grnppen, die in den

Slums, den favelas, den liberall zu

lindenden Elendsvierteln arbeiten. All

(las stem irgcndwie auch in Verbindung
mit der Arbeilerparlei, aber ich glaube,
niemand hat einen genaucn Uberbliek
dariiber, wie all das abliiufl. Aber alle,
mil dencn ich gesprochcn habe, waren

sich dariiber einig, dull die meislen
landlosen Arbeiler die Arbcilerparlei
wiihlen und unlersliilzcn. Aber in orga-
nisatorischer Hinsicht sind sie unab-

hiingig von ihr.

lch wurdc dorl Ubrigens auf einer
nationalen Pressekon ferenz gefragt, was

meiner Ansichl naeh der Grund dafiir

isl, daB vicle Leule gcgen ihre Klassen—

interessen slimmen, indem sie nichl die

Arbeiterpanei wéihlen. lch bin allerglings
nichl unbedingt dcr Aul‘fassung, dais

sie damil gegen ihre Klasscnintercssen

snmmen. Angesichls (lchesellschafls-
slruktur Brasiliens isl cine Slimmc lfir

die Arbeiterparlei cine gefa‘hrlichc
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Sache, weil die mogliche Konsequenz
cines Sicges der Arbeiterpartei cine

Kapiwlfincht groBcn Stils ware — undl

daswiirdedieWirtschaftruinieren.Man
muB‘ damn denken, dall diese Gesell-
schallen einem schwerwiegenden Prob-
lem gegcnijbcrslehen: Die Reichen

unteriiegen don keiner Konlrolle (lurch
(lie Gcscllsehnll; sic haben praktisch
keinc sozialen Pflichlen, 0b es nun

darum gem, Slcuem zu zahlen Oder ihr

Kapiml im Land zu hallen. D213 isl {Ur
die Menschen in Brnsilien das Kcm=
problem: (2218 der Slant vellig unler dcr
Fuchlcl (ler Reichen stem. Wenn man

sich die wiehligslen Probleme, denen
die Menschen gegenfiberslehcn, einmal
ansieht, uncl zwar vom sogenanntcn
Schnldenproblcm fiber die Agrnrfrage
bis h in zu cler enormen Gewalltfiitigkeit.
lassen sie sich im wesemlichen darauf
zuruckfiihren. Solamge dieses Problem
nichl gelb’st ist, isles leichl zu verstehen,
weshalbjemand,derarrnist,dieStimme
seinem Unterdrficker gibt. Donn wenn

er seine Stimmejemandcm gibt, der fiir
seine Interessen eintriu, kann ihm das
schaden, weil es vermehrte Gewalt.
anwcndungdurehclie Reichen auslosen
wird.

Die Armen in Miuelamerika haben
genau dasselbe Problem. Wenn die
Armen don fur ihre eigenen Interessen
slimmen. wird das dazu ffihren, (138 die

Supermacht der Hemisphéire Terror
gegen ihrLand organisicrt und dirigiert,

unddas 13min guteernd,ein wirklich

vernflnftiger Grand, nichl [Ur die eige-
nen Inlemssen zu slimmen. Einige dcr

Gesellscbaflen in Miltclamcrika sind

so schwneh, dais sic ihre inncrcn Prob-

leme angesiehtsderUbennachlder USA

nicht wirklich Ibsen kijnnen. Fijr dic

Lander 8 fidamerikas Sichles nichl ganz
so schlimmaus; dort giblesRessourcen,
ein grolles Potential, und vcrmullich

kbnmen siemileinigen ihrer wichligslcn
Problemen ferlig ivcrdcn, wenn sic sich

alas zunulze machcn wiirden. Aber das

ism his jelzl: nichti gcschchen, was allc

mfiglichen, damnter auch historischc

Grands hat.

Wtire es angebrac‘lzt, dieseAnalysc auc/z

any" die Arbez'ter in den USA auszu—

dehnen? Weshalb slimmen (111cm An-

schein nach auch sic gegen ihre K[as-

sem'meressen? Wen/2 sic z‘iberhaup!
wdhlen gehen. 1

lch bin gar niehi so sicher, ob das so

stimml. In den USA habcn sie nur dic

Wahlzwisehen zwci Parleicn,‘ dicbeidc

ihre Klassenfeinde sind. Es gibt im

politischen System nicmanden, dcrauch
nur vorgibt, ihre Klasseninieressen zu

Tel’i‘fisemieren. Aber selbsl wcnn es

jemzmdem gfibe, kljnnlc man sich Griindc

vorstellenfiiese Krill1e nichl zu wiihlen.

Nehmen wit cinrhal an, es gibl cincn

Kandidalen, der meinc Inleresscn ver-

trill. Nehmen wilt weiter an, ich verLra ue

diescr Person und bin dcr Ansicln, dnB

dieser Kandidal genau das lun wird.

was ich will. Dann giibe es immcr noch

gniteGriincle,einien solchen Kandidmen

nichl zu wfihlengdenn es kOnnle schr

leichl dazu which, daB die Lculc mit

wilklicher Machl cinem dns Lebcn

erheblich sehwemr machen wiirdcn,

zum Beispiel (lurcih Kapimlfluchi odor

Investilionsstreik. Allcrdings iSl diC

Kapitalfluem bei uns kein so unubcr—

windliches Problem. In Brasilien, Ar—

gentinien Oder Méxiko und iibcrhnupl

jedem Land sfidlich des Rio GrandC

siemdieSituation nnliirlich gnnz andch

flux. All dieseLfinderhabcnja angcblich
ein Sehuldenpmblem. Bus is! es, was

notwendige Sozialausgnben und ein0

gerechie, konlinuierliche Emwicklung

verhindert. ledes yernfinfligc Projckl,
das don durchgeflihrl werden konnlCi

wird van vomherein (lurch Vcrweis nuf

den Zwang, diese Schulden zuriick-

zuziahlen, abgewiirgi. Dns Argumcm
Iaulel dann, dafl diese Liinder aufgmnd



dieser Sehulden den Befehlen der

internationalen Finanzinstitutionen ge-

horchen und neoliberalc marktwirt—

sehnl‘tliche Lbsungen genau der Art

durehsetzen miissen, die die Reichen

fiir sich selbst niemals akzeptieren,
nnderen dagegen nur zu gerne auf-

zwingen. Dns ist also .das Argument.
Abcr weshnlb gibt es ein Schulden-

problem?

Fragen wirzuniiehsteinmnl,0b, sngen

wir einmal, Brasilicn ein Sehulden—

problem hat? Brasilien ist lautoffiziellen

‘Znhlen vermutlich dns Land mit den

hoehsten Schulden dcr Welt, nber

stimmt dais fiberhnupt? Wenn iclr mir

Geld leihe, es nul‘eine Sehweizer Bank

einzahle und dann meine Kreditgeber
nichl bedienen knnn, ist dds dann dein

Problem? Oder meines? Die Antwort

nul‘ (liese Frnge hat nichts mit Wirt-

sehnfstissenschnl‘t zu tun. Es ist eine

Frage der moralisehen Werte und der

Ideologiedie man vertritt. Essind nichl

die Leutein denfavet’as, die dieses Geld

gcliehen habien.'Auch die landlosen

Arbeiter haben es sich nichl geliehen.
D213 Geld wurde von den Generiilen und

ihren Freunden und den Superreiehen
geliehen, die den grdBlen Teil davon

ins Ausland gesehiekl haben, sobnld

dieZinsratenindie HohegingenDnmit
hinterlieBen sie eine niederdrtiekende

Sehuldenlasl, die jetzt von den Airmen

Zurlickgeznhlt wird.

Es ist interessant, daB fiber dicses

Themn in Brasilien knum gesprochen
wird. Aber wenn es einmal ange-

Sprochen wird, verstehen die Leute sehr

rdsch, worum es geht. leh glnube kaum.

daB das hier bei uns in den USA der Fall

wiire. Ieh kann mir nichl vorstellen, dziB

man in den gebildeten Kreisen hier

fibcrhaupt verstehen wlirde, wovon die

Redeist.Dasisteinerderverblfiffenden

Unterschiede, aufdie man stoBt, sobald

man sieh aus der Ersten Welt in die

Drine Welt begibt. Die Mensehen in

der Dritten Welt sind viel ztufgeschlos-
Senor. Wirleben hier in einer hoehgradig
indoktrinierten Gesel lschaft. Das istnun

Cinmal Bcstandteil der Privilegien von

Reiehtum und Machl: Man muB nichl

wirklich naehdenken. Man kann es sieh

leisten, selbstgerecht '/.u sein. In der

Dritten Welt sind selbst die Reichcn

Ulld Miichtigen tendenziell viel auf—

gesehlosscner.
Es geht bei dieser Frage durum, sich

Von den Fesseln der herrschenden

Doktrin zu befreien, was niemals leicht

Foto: J. Faurer

ist. Solange die Menschen das Prinzip

akzeptieren, dziB Brasilien hohe Schul—
den hat, und dais die Armen, die das

Geld gar nieht geliehen hnben, es nun
zuriickzahlen mussen, wird es mit

Sieherheit dabei bleiben, daB die Men-

schen dort niehts zur Losung ihrer

Probleme tun konnen. Wenn man sieh

die Zahlen ansieht, l'indet man, (138 der
Betrag des Fluchtknpilnls kaum me—

driger liegt als der Geszunlbetrng der

Schulden. Hier kann man emen interes-
samcn Vergleich zwisehen Latein-

amerika und den Wachstumsgebieten
in Asien ziehen. Die Staaten Latetn-

nmerikas vergleiehen sieh sliindlig mit

den Wnchstumsregionen in Asien, und

das durchaus zurecht. Allerdings gibt

es zwischen diesen beiden Regionen

cine Reihe von Unterschicden. Dererste

Untersehied besteht dnrin, daB zum

Beispiel Japan, Sfidkorea und Taiwan,

was immer man sonst fiber sie denken

mag, nichl einfach nur die Arbeiter~

bewegung und die Armen niederhalten,
sondem auch das Kapital und die

Reiehen kontrollieren. Japan erlaubte

bis 1972, also his zum AbsehluB des

Wiederanlbaus seiner Wirtsehaft, kei-

nen Export von Kapilal. So weit ich

weiB,erlaubtSudkoreadasimmernoch
nicht. Sie haben Schulden, aber nicht in

den Dimensionen Lateinamerikns, denn

sie kon trollieren ihre Reiehen. Bei ibnen

wird dais Kapitnl im Land selbst inves-

tiert, statt exportiert zu werden. Dic

Unterseniede zwischen den Regimen
zeigen sieh auch in anderen Bereielren.

So wird in Lateinnmerika, wodiegrofite
Ungleichbeitder Weltherrscht,w2hrend
sic in Ostasien mr‘iglieherweise am

geringsten ist, nieht nur Kapital expor-

tiert, sondern zugleich aueh Luxusgiiter
importiert, wfihrend die Importe in 05t-

asien normalerweise fiir Kapitalinves—
titionen bestimmt sind und Kontrollen

unterliegen. Das sind Untersehiede, die

zwischen den Gesellsebaften bestehen,
die aus dem ein oderanderen Grund mir

ihren internen Problemen auf verschie-

dense Art umgegangen sind. Solange
die potentiell reiehen lateinamerika—
nisehen Lander wie Brasilien und Ar-

gen tinien diese in ternen Probleme nieht

Ibsen kennen, werden sie sich immerin

Schwieriglceiten befinden.

Wenn ieh her sage, daB ,,sie“ sieh in

Schwierigkeiren befinden warden, ist

das ein wenig irrefiibrend. Schliefilieh

gibt es dort Leute, die mit diesern Zn-

stand nur allzu glficklieh sind. Es gibtin
diesen Liindem einen extrem reiehen
Sektor. Aber das lstja sogar in Zentral!
afrika der Fall. Das ist etwas, was man
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anf dcr ganzen Welt beobachten kann.

Man kann in den 'zirmsten Liindern der

Welt leben und dennoch in Reichtum

und Privilegien schwelgen, genau wie

man in New York leben kann und ir-

gendwie vollig an der Tawache vorbei-

sehcn kann, (12113 don Obdachlose auf

der StraBe schlafen und es nur ein paar
Hiiuserblocks weiier Kinder gibt, die

Hunger haben. Das kann man tun. Wir

tun es alle. Und das kann man natiirlich
,

auch in der Dritten Well. Dort wirkl das

Game noon grotesker, weil das Problem

hefligere Dimensionen hat, aber es is;
kein qualitativer Unlerschicd.

Welche Art van Komakten haltesz du

mitdenMedien inBrasilienArgeminien
and Chile? Gab as do neue Entwick-

lungen, die viell‘eichtfiiir um: interessant
sein kénmen?

Znnnchst einmal hatte ich, wie fiberall

auBerhalb der USA, sehr viel mit den

eLablierten Medien zu tun, die von den

Eliten konsumicrt werden
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Also mit dem staatlichen Fernsehen
and Radio?

Auch mil; den kommerziellen Medien.
Die Median dort sind einl‘neh viel
offcner. Auf der anderen Selle stiefl ich
auch aufeinige interessame Dinge, von

denen ich vorher nocli niehts gelifirt
home. In den lateinamerikanischen
Snidlcn lcbcn die Armen grfifiten Leils in
den Vorstiidlien. Nichi daB man in der

Inncnstadt keine Elendsvieriell nnd

Slums {inden wiltde. Es gibt sie don
auch. Aber das isi nieht die Grund-
slruktur. AuBerh’dlb von Rio gibt es

riesige Vorstéidie, dlie eigentlich selbsl
Smdte sind and in denen ein Gemiseh
von Miliionen von Armen, von Arbei-

tern, Arbcilslosen und landlosen Banern
lcbt. Eine der groBLen dieser Voraliidte,
Nova lguaen, das einige Kilomeier von

Rio emfcrm liegi, habe ich besncnt. Ich

ging mit einigen Frennden bin, aufier-

dcm waren auch Lenka von einer N00

dnbci, die urspriinglich ans einigen
Akademikern, KUnsuem,Femsehleuten
usw. bestand, die nach Wegcn snehten,
solchc Vicrlcl von den Moglichkeiion
populiirer Mcdicn profi tiercn zu lessen

D215 waren Kiinstler, Akademiker,
Intellcktucllc, diectwas andcres machen

wollien als dos geisuiitcndc kommer-

zicllc chsehcn. Sic besorgten sich die

cnlsprechcndc Ausrflslung. Danni ver-

brachtcn sic einige Jahre mil dcr Em.

wicklung von Femsehprogmmmen,die
sic auf cincm offentlichcn Flaw. dcs

Armcnvicncls auf eincm groficn Bild-
schirm vorfijhrcn wollien. Der Plan war,

mil eincm Lastwag‘en, auf den dieser

groBe Bildschirm monticrt war, in das

Vicriel zu kommen, sich don einen
Platz zur offemlichcn Vorfiihrung zu

suchcn und dann dorl diese Smircn odor

Erith Mnlisanii nnf {D

Dokume‘marfilmeizu xcigcn, die sich

mil wirklichen Problcmen ziuscinzm-

derneizten. So wnlltcn sic (lie Louie

dnzu bringen, Sich die Filmc nnzuschcn

und sieh nu beleiligcn. Sic planicn ill lcs

36hr sorgfiillig und bezogcn ouch Kir-

chenleum, Gemeindcflihrcr und zmdcrc

Leute mitein. In dicscn Vicrieln gibt cs

eine Vielfalt aller mogiichcr Organi-
sntionen. Alsogingcn sic in dem V icricl,
in dem siedie Filmc vorl‘iihrcn \VOIIICIL

zu den Fuhrem diescr Organiszilioncn
11nd verbmchlendeinn zicmlich vicl Zcil

damn, an den Telecn zu arbcilcn und

heranszui’inden, wic sic sic publikunis—
gerecht maehen und cin biBChcn wnz

hineinbringen konnicn. lch habc dicsc

Sendungen nielin 1 gcschcn, zibcr zin—

seheinend waren sic sclir gut gcmachl.
Donn gingen sie 103 und versucthn cs

damit.

Es warein Lotaler Rcinfzill. Dic LCUlC

kamen vorbei, weil don ciwzis los wgir.
sahen eine Weile 2:0 und gingcn wicdcr

Wag. Auf einigcn Nuchbcsprcchungcn
versuemen die Organisnlorcn (izinn,

hemoszufinden, was pussicn war. Dabci

wume ihnen klar, (‘lnB die Fuhrer, mil

denen sie gesproehcn hzmcn, allcs an-

derealsrepréisemmiv for die 8 ichlwcisc

tier Leute des Vierlcls wnrcn, obwohl
sie :selbst aus dem lVicricl kumcn und

C1011 lebten. Sic dr‘iicklcn sich andcrs

ans, sie sprachen eincn andcrcn Dialcki

als die andcren, vcrwendctcn inlel-

lekmelle Aundriicklc und marxislischc

Konchle lurid was‘immcr sonsl Lculc

so an eieh haben, dic man 1115 Intel-

lekauelle beuachlel, 2111 Gas, obwohl sic

dereelben Gemeins‘chafl nngehéirlcn.
A130 probicrten (lie Organisatorcn 03

Bin zweiles Ma], nm‘l (licsmzil hicllcn sic

Sich nicht an die Fiihrcr dcr verscliic—

denenOrganisaiionen , sondcrn suchicn

l
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Polo: Boris Scharlowski

(lic Gruppcn sclbst ziul‘. Sic vcrsuchlcn,

ganz normalc Lcutc, l6 Jahrc ziltc Ju—

gcnillichc, filrdicFilmc und das Schrci-

bcn von Drehhtlchcrn zu intcrcssicrcn.

Und (lilS l‘unktionicrtc, auch wcnn cs

ani‘angs nicltt lcicht war. Einigc Jahrc

SDiitcr kamcn wir dann mach Nova

Iguacfi. Zu dcm Zcitpunkt muBtc dic

NGO sowicso nur noch dic Gcrijlc

mitbringcn. Also kamcn sic wicdcr mit

dcm Lastwagcn mil dcm groBcn Bild—

schirm angcfaltrcn. Dicsc Gobictc 5in

ja 2115 Hortdcr Kriminalitiit vcrschriccn,

und jcdcr warntc uns, dorl bloB nicht

hinzugchcn. Dort miJiBtc man um scin

LCbcn liirchtcn. Das ist allcs Unl‘ug.
Dic Lcutc hattcn absolut nichts gcgcn

UlnS, also gingcn wir hin und sahcn uns

(lie Sachc an. Ein Ricscnbildschirm in

dcr Millc cincs Plzitzcs. Rund um den

Platz klcinc Czil'és. Dic Schauspiclcr in

den Filmcn warcn (lic Lcutc aus dcm

Vicrtcl sclbst, griilStcntcilsjungc Lculc.

Sic IlzlllCn (lic Drchbiichcr sclbst

goschricbcn und huttcn (lic Filmc sclbst

ngrchi. Dic Akzulcmikcr aus dcr Suidt

Icistctcn cin billchcn tcclmischc Hilfc,

abcr sonst machtcn sic allcs allcin. Es

Warcn masscnltal't Lcutc dill. ths war

zur Hztuplscndczcit dcs chschcns um

ncun Uhr ~abcnds. Jodc Mcngc von

Lcutcn aus dcm Vicrtcl, cthisch schr'

gcmischt
— Kinder, alto Lcutc. Es war

offensichtlich, daB sic an dicscr ganzcn

Sachc inncrlich stark bctciligt warcn.

Da sic Portugicsisch sprachcn, konntc

ich grOBtcmcils nicht vcrstchcn, was

gcsagt wurdc, tibcr (loch gcnug,
um

cu
mcrkcn, dais (lic Lcutc wirklich mil-

gingcn. Es gab cincn Skctch iibcr Bas-
sismus. Aiigcblicli gibt es ja kcmcn

Rassismus in Brasilicn: in dcr Theoric

istcr langst chrwundcn. In dcm Sketch

licficn sic also cincn Schwarzcn aus

ihrcm Vicrtcl zu cincr Firma gchcrt und

sich um Arbcit bcwerbcn, und dann

zcigtcn sic, was passicrtc. Danach lichn

sic cincn Wcchn dassclbc machcn, und

das Ergcbnis sah natfirlich vollkommcn

andcrs aus. chcr crkanntc wicder, was

da vor sich ging. Es gab vicl Gelachtcr

und Kommcntarc. Dann gab es cincn

Clip chr AIDS, danach citien Film

fiber dic Auslandsschuldcn Brasilicns.

In alldas mischtcn sicallcrhandSchcrzc

und Clowns und was nicht noch. Eine

dcr Schauspiclcrinncn, cine Jugcnd-

lichc, dic wohl ungcl‘ahr 17 Jahrc alt

und schr gut war, hattc cin Mikrophon;

sic l icfzwischcn dcn Lcutcn hcrum und

untcrhiclt sich mit ilincn. chn dic

Filmc zu Endc warcn, intervicwtc sic

dic Zuschaucr und fragtc sic, was sic

dartibcr dachtcn und ob sic irgcndwclchc
Kommcrttarc machcn wolltcn odcr

Kritik hattcii. Glcichzcitig wurdc das

allcs gcfilmt. Auf dcm Bildschitrm

konntcn sic sich dann dabci schcn, wic

sic dcn Inhalt von dcm diskuticrtcn,
was sic gcradc gcschcn hattcn.

Das istcinc schr cindwcksvollcForm

gcmcinschaftliclh produziertcr Mcdicn,
wic ich sic noch nic zuvor gcschcn
hattc: in cincm schr armcn Slaidtvicrtcl,
mit dcm Fchlschlag am Anfang, und

spatcr dcm Erfolg, 315 das Ganzc wirlc

lichc Wurzcln in dcr Gcmcinschaft gc-

schlagcn hattc.

Wie sieht es in Lat’einamerika mit dcr

unabhc‘ingigen Presse und dem unab-

hdngt'gen Radio aux?

Wirfvcrbrachtcn cinigc Zcit in cincm

Elcndsvicrtcl in Buenos Aircs. Es ltat

starkc Ahnlichkcitcn mit den favelas.
Wir gingcn mit cinigcn Frcundcn von

dcr Univcrsitéit hin, die gleichzcitig vor

Ort arbcitcndc Aktivistcn sindi. Dart ist

das chcn wirklich hart; cs sind schi-

SF 2/99 [29] \EW‘W'



,,...clus ferne

Morgenroil einer

dereinsl perfekt
reulisierburen

Anurchie?”
Neu bei uns im Vertrieb:

Rudolf Lerenzen:

Cake Walk Oder Eine katalanieehe

Raise in die Anarchie

Ein Marques, seine russische Frau

und seine ehiemaiige Métresse, ein

Anarchist und ein Militérgouverneur,
eine fniihere Sklavin aus Kuba und ein

traurigies Revuegiri, eine amerikani-

sche Globetrotterin, eine Infantin aus

dem House Bourbon und ihr Lieb—

haber, ein Kaplan und ein Advokat,
eine Jazzséingeiin und eine alternde

Diva, Mégde, Schnapsbrenner,

Inspektoren und all die, die die Welt

verbessern wollten und unier den

Kugeln der ErschieBungskommandos
ihr Leben lieBen, zéhien zu den Pro-

tagonisten, deren Wage sich immer

wieder kreuzen und die sich am

Ende des Romans, cler gleichzeitig
das Ende der ,semana tragica“, der

biutigen Woche in den letzten Juli—

tagen des Jahres 1909 ist, einfinden.

Vor dem Hintergrund von Krieg,
Gewall und lrrsinn, Lebensangst und

Todesiust, Idealismus und Fanalis-

mus. Anarchie und Ordnung, spielt
der Drahtzieher zum Cake Walk,
dem Totentanz auf. Fiktive Personen

und tatséchliche Geschichte iiigen
sich so zum ‘Kaieidoskop unseres

Jahrhunderts, in darn bereits sein

Ende auischeint.

Rotbuch 1999, 586 Seiten, gebunden,
49,80 DM

,,Eine Revolution verschenkt so

manche Tage des Glflcks, aber

irgendwann gehen rauch sie zu Ende.

Dann gibt es keine Ausreden mehr

iflr das ziellose Umherirren - immer-

fort auf irgendeiner Fluchi vor irgend
eiwas irgend‘wohin...“

Anarfl’g
Postfach 1247-31305Uelze
TelJFax 0 51 73 I 66 63

armeGebicleineinersehrreichenStadt.
Das Gemeinschaftsleben wird ven

Frauen organisiert, was int sehr typisch
fiir snlche Vienel isl. Dori, we wir

waren, gibies, zum BeispieieinigeMiit-
her, die gerade versuchen, eine Organi-
sation aufzubauen. Sic haben jetzt ein

Haus, das sie Kulturzenlrum nennen.

lrgcndwie haben sie es gesehafft, ein
vcrlasscnes Zememgebfiude zu finden,
und irgcndwer hat ein daffir wieder ein

Duch gcbaut. Zu ihren wichligsten
Zieicn gehnri es, dais auch Kinder don-

hin kommcn. Die Kinder fiiegen sehr

schnell aus der Schuie. Techniseih ge-

sprochen sind zwnr Schulen verhanrlen,
arbor die Bedingungen sincl so erbiirm-

lich, das jedes Kind, dag auch nur die

geringsten Problems macht, $0me

hinausgeworfenwird.Eine riesigeZahl
von Kinder schafft es nicht his zum

Ende dcr Schulzeit. Die Frauen ver‘

suchcn, sie ins Zentrum zu beknmmen

und bringen ihnen Lesen und Schreibcn
11nd Reehnen bei, auBerdcm geben sie

ein biflchen Untcrricht in Werken und

Kunsl. Anders Leute kommen ins

chirum Lind helfen dabei. Schon ein

Bleisu'fr isi ein echies Geschenk, sie

habcn wirklich fast nichts. AuBerdcm

vcrsuchcn sic (lie Drogcngangs fern-

zuhzilten, die sich don hemmtreibcn.
Sic versuchen, die Kinder und das ge-
samtc Vicrtcl zu schiiizen. Dori, we wir

waren, bckommcn sie wenigstcns Hilfe
von der Kirche. Das ist von Fall zu Fali

untcrschiediich und hangt im merdamn,
wcr die jcwciligen Priester sind. Bci
den Leutcn in dicser Naehbzuschaft
handclt sich hauplsfichlich um Guarani,
die urspriinglich indianischer Hcrkunfi
sind. Sic kumcn aus Paraguay in die
Slums von Bucnos Aircs‘ Sic habcn

ihrecigencZeitung.Sicisifiirdie Leuic
vom V icrlcl gcdacht und w ird auclh von

ihnen selbsl geschricben.
Das isl jetzt kcine Zeiuing. die man

am Kiosk verkaufen wfirdc, aber sie

bringt informalionen fiber (11213, was don

vor sich gem, fiber die Probleme die es

gibt, fiber das, was fiir die Lento im

Vicnel wichtig isl. Und einigc von den

Lenten schreibcn selbsl. Sic versuchen,
die Kinder im Teenageaitcr dazu zu

bringen, auch fiir die Zeitung zu schrei-

ben. Einige der Frauen machen jctzt
Ausbildungen. Es gibl cin paar, die, die
kurz vor dem LchrabschluB als Kran-

kcnpflegcrinnen Oder in andcrcn Be-
rufcn slchen. Auf dcr andcren Seize

sagen Sie a116, (1393 sic wcgcn ihrcr chi—

dumgundihrerémhlichcnAui‘mzichung,
wenn Sic versueh‘en, sich zindcrswo fiir

eine Albeit vorzuslcllcn, nicmzils nus

dam Blendsvierlcl hcrziuskommcn

warden.Abersiegindcngzigicri,uri>cilcn
hart urid versunhcn dic Kinder vor

Schlimmerem mu bcwahrcn. Und sic

bekemmen ein wcnig Unlcrsiiiizung
van aufiein, wie mum Bcispicl von den

Freunden, mil dencn ich (lorl war.

Balm miichte idh nochcincn andcrcn

Un‘terschiied ei‘wiihncn, don ich bcmcr—

kenswerr fend. Iri Bucnos Aircs gibl cs

cine sehr lebendigc anarchislischc BC-

wegung. Ich kam sogar in Nordosl—

brasilien mil ana‘rchistischcn GruppC“

zueammen, dabei huuc kcin Mensch

cine Ahwung gehubl, (lull cs (lorl iihcr-

haupi 30 elwas gibi. Als ich dorihin

item, lauehten Siepliilxl ich aul‘, und wir

difikutierlien mile-inamicr. Dzis wurcn

Leuie cine: iiberiiircn Richiung, uuBcr-

hall) def bolsch‘ewislischcn Linkcn,

Vertr‘eler' eines annrchislischon und

liberlahsmialislischon S pcklru ms. Wir

dieikuiierten cine; Mcngc iibcr dic g0-

genwartigeflefichncidung (Ichol lc dcs

Steamers. Das ist jet/.1 dilS groBc Thcmn

der Neolibcmlen. Abcr dic Louie, mil

denen ich diskiulicrl habc, bcgrcifcm
def} sie den 3mm schUlzcn miisscn.

Selim ween sie iAnzirchislcn sind, die

den Swat - gcnau wic ich — ails voll-

knmmcn illegilim bclrnchlcn, isi ilmcn

klm‘, daB es lrolzdcm nolwcndig isl, (liC

fifl’emliche Aroma zu schiilzcn, und (ins

iei heute ebcn dic smziilichc Mzichl.

Wenn mam néimlich (licsc (iffcnilichc
Arena und die éinzigc insiilulioncllC

Sirukrur, an der‘ iiic Bcvr'iikcrung sich

wenigsten biszu eincm bcsi immlcn MHB

beteiiigen kann — also dcn Siam
—

beseitigl, hciBi dais nur, (1218 mm (“C
i

5F~Rednklibnslip Nr.2

Huher‘ivmn den Berg; verfossfe 509 5-

Zum Therm “Dada in Zflrich und Ber'
:

i lin" Erechieneri [m C.Win‘ler~Ver~|flg'
I

i Heideiberg 1999 winter dam liiiel
‘

"Amnigmrde und Annrchismus". 95*

gesamie Machtdcn iil)crhuupt '/.u kci nCr

Rechensehaft vcrpl‘lichictcn privat—
Witrtschafllichen‘ Tyranncicn iibcrnnl'

worm, die noch vicl schlimmcr sind 1115

der Swat. Also muB man dicsc orient:
fiche Arena verleidigcn und sich dubCl



gleiehzeitig dzirfiber im klaren sein, dots

sic in ihrer gegenwiirtigen Form ille—

gitim ist und daB man sie — in dieser

Form — letztendl ich beseitigen will. Das

ist ein Gedanke, den die Leute hier in

den Vereinigten Staaten anscheinend

nur sehr sehwer begreil'en kfinnen.

leh weiB nieht, ob du dieh ztn den

Kommentztr erinnerst, den ich in einem

l‘rfiheren Interview mit dir gcmzicht
lutbe, niimlich dztrfiber, dab unter den

gogenwiirtigen Umstiinden die ,,Devo~

lotion“, die Abgztbe stztatlieher Verant-

wortung von dcr bundesstaatlichen

lEbene an die Ebene der Einzelstaaten

Cine Katastrophe ist. Die Bundesre-

gierung lint zille mfigliehen fiblen Ei—

gcnsehzil‘lcn und ist grundlcgcnd ille-

gitim, aber die Schwiichung der Moehl

dos Bundes und die Verlagerung der

Angelegenheitenaul‘dieeinzelstaatliehe
Ebene mnehen alles nur noeh schlim—

mer. Auf dieser Ebene sind sogatr mit-

telgrolle Untemehmen sehon imstande,
zu kontrollieren, was passiert. Auf der

B undesebene sind hfiehstens die groBen
Konzerne in der Lage, den Staat herum-

zusehubsen. Wenn man zum Beispiel
die Nahrungshilfe ffir hungrige Kinder

nimml, soweit so etwas fiberhaupt
gemncht wird, kann man dem Druek

der Wirtsehaft, die die entspreehenclen
Golder selbst kassieren will, not dann

in gewissem MaB widerstehen, wenn

die Mittcl fiber das Bundessystem ver-

tciltwerden. S ie konnen dann tats’ciehlieh

die Kinder erreichen. Wenn man die

Mittel in Form von Bloekgeldem an die

Einzelstaaten weitergibt, werden sieam

Ende bei Raytheon und Fidelity enden

~das ist niimlieh genau das, was gerade
hier in Massachusetts passiert. Diese

Firmen verffigen fiber genfigend er-

presscrisehe Maeht, um cine Ein- und

Ausgabenstruktur des jeweiligen Ein-

Zelsutates zu erzwingen, die ihren Be-

dfirfnissen entspricht, zum Beispiel mit

SO einfachen MaBnahmen wie der

Drohung, den Staat zu verlassen. So

Sichl es in der Realitéit aus. Aber die

Leute hier in den USA haben die

Tcndenz, all das rein ideologiseh zu

SChen. Es gibt natfirlich Ausnahmen.

Zlber die Tendenzen hier, sowohl in den

Kreisen der Elite als auch aufSeiten der

Linken, sind durch eine derartige Rigi-
ditiit und doktrinfire Unl‘z’thigkeit, sieh

mit komplexcn Fragen auseinander-

ZUSetzen, charakterisiert, daB die Linke

03 am Ende fertigbringt, sieh vom aut-

Foto:
Boris
Scharlowski

hentisehen sozialen Kampf femzuhalten

und sich statt dessen in den Fallstrieken

ihres doktrinéfiren Sektierertums ver-

t‘angt. In Sfidamerika is: dieses Pha-

nomen langst nieht so ausgepré‘igt. Mei-

nem Eindruck naeh haben don; sogar

die Eliten eine weniger ideologische

Sieht. Don kann man ganz offen davon

reden, daB Brasilien und Argentinien

nieht wirklieh versehuldet sind, dais es

sieh hier om ein soziales Konstruktund

nieht urn cine okonomisehe Tatsaehe

handclt. Sie mogen dem dann nieht

zustimmen, aber sie verstehen immer-

hin, wovon man fiberhaupt sprieht —

withrend ieh denke, daB es hliCI' in den

USA iiulSerst sehwierig wi’ire, sich liber-

haupt verstéindlieh zu maehen. Ieh

moehte diesen Punkt allerdings nieht

fiberstrapazieren. Es gibt natfirliehjede

Menge Ausnah men. Aber diese Unter-

sebiede sind unfibersehbar, und ich

denke, dztB es sich hier um eine Erage

der Macht handelt. Je mehr Moeht find
Privilegien jemand hat, desto wemger

istes ffirihn notwendigmaehzudenken,

weil er sowieso tun kann, was or will.

Wenn wir dagegen auf der Skala von

Maeht und Privileg naeh unten gehen,
wird die Bereitsehaft zum Naehdenken

zu einer Uberlebensfrage.

Ic/t erinncre mic/1, (Ila/3 viele bercil

waren, dick zu kreuzigen, nachdem

Auszt‘t’ge ales Interviews, a'as wir damals

machlen, in The Progressive erschienen.

Ja, das stimmt. Als ieh mit der anar-

chistisehen Gruppe in Buenos Aires

spraeh, diskutierten wir fiber dasselbe

Thema wie wir beide damals in dem

Interview. Alle batten im wesentlielhen

dieselbe Meinung darfiber. Sie haben

sieh dort eine interessante Losung dam

ausgedaeht. Ich habe noeh nieht er-

wéthnt, dais es aofier der Arbeiterpartei
und den stfidtisehen Gewerksehaften

aueh noeh cine hoehst lebendige Land-

arbeiterorganisation gibt. Millionen von

Arbeitern haberi sieh in lfindlieben Ge-

werksehaften organisiert, fiber die viel

zu wenig bekannt ist. Einerder Slogans,
die site verwenden und der hieriier ge-

hfirt, besagt, dab wir ,,die Bewegungs—
freiheit im Kiifig erweitem“ sollten.

Wirwissen, daB wir uns in einem Kfifig
'bel'inden. Wir wissen, dab wir in der

Falle sitzen. Wir werden unsere Bewe—

gungsfreiheit erwei tern, wom it gemeint
ist, daB wir die Grenzen unseres Frei—

raums so weit treiben wollen, wie es

innerlialb des Kéifigs miiglich ist. Und

wir haben die Absieht, den Kfil'ig zu

zerstoren. Aber nieht, indem wir den

K'z'tfig zu einer Zeit zerstfiren, wéihrend

der wir dureh Angriffe von autien so

verwundbarsindfiafiwirGefahrlaufen,

umgebraeht zu werden. Dar»; linde ieh

vollkommen riehtig. Man mufi den

Kfifig sehfitzen, wenn er sieh unterdem

Angri‘ff noeh schlimmerer Raubtiere

auBerlhalb des Kéifigs wie den Macm-

konzentrationen im privaten Bereieh

befindet. Und man mufi den Freiraum

im Kfifig erweitem find sich dabei

gleiehzeitig darfiber im klaren bleiben,
daB es; ein Kéifig ist. All das ist letztlielt

ein Vorspiel zur Beseitigung dos Killi gs.

Leute, denen schon soleh simple Uber-

legungen zu kbmplex sind, werden den

Mensehen, die leiden und unsere Hilfe

brauehen, niehts nfitzen konnen, und

sieh selbst im fibrigen aueh nieht. ‘k
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Eine Befragting, die clie

Fragle notch den Formen

linker Politik aufwirfll

In vielen Teilen derWelt,niclitnurin

Mexiko, waren am 21. Miirz (1.1. zille

Mcxikanerlnnen (iazu aulgerufen, sich

an eincr Befragung zu beteiligen, die

die Verbriei‘ung dcr Rechte der Indi-

genas sowie die Anerkennung ihrer

Kultur und die Forderung nach einem

Ende des Vernichtungskricges gegen

sic zum Gegenstand hatte. Wie zu er—

wurten war, folgte ein grosser Teil tier

Menschen, die einen mexikanisehen

Pass haben, diesem Aufruf: insgesamt
Stimmten fastdrei Millionen Menschen

zu fiber 95 Prozent positiv t‘jber die

Aufnahmeindigener Rechleindie Ver-

fassung Mexikos und fiber die anderen

Forderungen der Zapatisuts ab.

In einer Veranstaltung in San Cristo—

bal de Las Casas in Chiapas wurdc im

Vorfeld der “Consulta Nacional” ver-

(leutlicht, wie wcnig die Rechte und

Kultur der indigcnen Bevollkerung

Mexikos in der Verfztssung des Landes
beriicksiehtigt sind. AiS positives Bet—

spiel filreine fortschrittliche Verfassung

wurde jene des Bundesstantes Oaxaca

herangezogen, in der die Forderungen

der rcvolutionaeren Campesinos (Bitu-

erInnen) von 1910l‘f.zim wcilgchendsten

aufgenommen und umgestetzt wurden.

In Oaxaca wurde die im Zuge tier

mexikanisehcn Revolution geforderte
Landrcfonn (Verteilung der Liindereieln
der Grossgrundbesitzer an die — indi-

genen — Campesinos) tatsiichlich durcht-

gefu'hrt, was mcnsch von anderen Bun-

desstaaten nicht behauplen kann, ani
wenigsten von Chiapas. Auch 1115 p051-

FOLD: Daniel Baracco

tivcs Beispiel genannt wurden die von

der Regienmg Mexikos und den Zapa-

tistas unterzeiehneten Vertriigc von San

Andres, in denen im Februar 1996

einines ueber (lie Rechte der I‘ndigenas

Mexvikos l‘ormuliert wurde, deren Auf-

nzthme in die Verl'assung sowie deren

Berficksichtigung in derstaatlichen Po-

litik Mexikos jedoeh noch ausstehen.

Es wurde in San Andres nicht einmal

annaehcrnd bis zwu Ende verhandelt,

clcnn es wurden lediglich I'tibcrciie Rechte

und Kultur der Indigenas i.B.a. ihre
.

Autonomic und Selbslverwaltungin der

ersten Verhandlungsrundc Uberein-

kUnfte erzielt und unterzeiehnet; weitere

Verhandlungsrunden liber“Demokratie

und Gerechtigkeit”, fiber “Ckonomic

und Entwicklung", fiber die “Rechte

der Frauen in der Gesellschaft” sowie

iibcr die “Landfrage” wurden von Re—

‘

gierungsseite immer wiederverschleppt

und vcrhindert. Als Beispiel ciner dis-

kriminierenden, rassistischen Verfas-

suns.y (liente demgegent’iber ztuf o.g.

Vcrnnstaltung der aktuelle Vorschlag
zur Anderung dcr mexikanisehen Ver-

l‘assung von AlborezGuillen, dem Gou—

verneur von Chiztpas, der bei seinem

VorschlzigdieUnterstiitxungseinchar—
lei geniesst, der “Partei der institutio-

nalisiertcn Revolution” (PR1), die in

Mexiko scit siebzig Jahren den Priisi-

denten stellt. Nach diesem Entwurf ist

weder Landreform noeh Autonomic,
ebensowenig eine verbesscrte Versor—

gung, was Okonomie und Kultur, also

auch was Erniihrung, Erziehung und

Gesundheit angeht, fiir die Indigenas
erlorderlich.

Eben diese Halssutrrigkeit der mexi-

knnischen Elite veranlztsste die Zapa-

tistas, zu einem Mittel zu greifen, dag

1995 schon eimal zum Tragen kam: die

Durehffihrung einer nationalen Befra-

gung, und zwar selbstorganisiert und

an den staatlichen Institutionen vorbei.

Damals wurde die “Zivilgesellscltaft”
befratgt, ob die EZLN, also der .bewaff-

nete Teil dcr Organiaation der Zapa—
tistas, mit Waffengewalt weiterkfim-

pfen, Oder obsie den Verhandlungsweg
eisehiagen sollten. Sehon damals betei-

ligten sich téber 1,3 Mio. Menschen an

der"Consulta”.

Nun kt‘mnte menseh 313 LinkeR, als

Anarchistln, ais Sozialistln usw. sielt

die Frage' stellen, ob es nicht reieltlich

hirnverbrannt ist, eine solche initiative

zu starten. Lfiuft das fiberhaupt noeh

GEGEN die “schlechte Regierung”,
(“pinche mal gobiemo” ist ein vielge-
branch tes WortderEZLNvDelegierten),
wenn {fir Verfassungeaenderungen
gekéimpl't und das Leben und die Siclier-

heit v ieler clabei aufs Spiel gesetzt wird?

Denn im Vorfeld gab es 2.8. cineerhohte

Militfir- und Polizeipréisenz in Chiapas,
Einsehiiehterungsversuche ‘gegen die

Zivilbevo'lkerung seitens der Militfim

und Paramililfirs sowie Morddrohungen
gegen die Brigadistlnnen, die die Con—

sulta organisierten and durehffihrtcn. ..

Aberdennoch wurde deutlich: est lief”!
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Zapatisias zogen aus, um in 2.400 Land‘

kreisen und Bezirken in ganz Mcxiko

die Consulta durchzufiihrcn bzw. ihre

Priisenz zu zeigcn; jeweils cine Frau

und ein Mann begabcn sich in cine

Kommunc. Sie wurdcn dabei von einer

Vielzahl ortlicher“Consulta-Brigadcn”
unterstiitzt. Zeitungsberichten zufolge'
beteiligten sich neben diescn 5.000

Zapatistas weit fiber 30.000 Mcnschen

an mehr 2115 9.300 Tischen und in min-

destens 3.500 Veranstaltungen an der

Werbung und Durchfiihrung (ler Con-

sulta, unter ihncn auch viele Mcnschcn
aus dem kirchlichen Spcklrum ‘und aus

Gcwerksehaftcn, dariiberhinaus viclc

Studicrende und Intellektuelle sow1e

viele politisierte Schiilcrlnncn und Ju-

gcndliche, — ein grosses New! Abcr

dicse Menschen chrnahmen fiir die

Zapatistas ebenso cine Schutzfunktion,
denn immer noch bekaempft die Re-

gierung bzw. die Elite Mexikos und

Chiapas’ die aufstandischen Baucrn—

familien mit iibcislcr Repression. Dcr

an der “School Of The Americas” trai-

nierte “Krieg der nicderen Intensiiiit”,
cine von CIA und US-Sueitkréiften

ausgekliigelte Strategic zur Aul‘slands-

bek'ampfung, die crstcns psycholo~
gischc Kricgsfijhrung und Dcsinfor~

maiion, zweitcns offenc militarischc

Repression u.a. mit dem Mittcl dcr

Folter, der Verursachung von Hangers-
not and Fliichtlingselcnd durch die

Zerstorung dcr Nahrungs- und Lebcns»

grundlage, sowic drittcns die vcrdccklc

Repression seitcns paramilitiirischcr
Gruppen mit den Mittcln des Terrors,
des Mordcns und dcs “Vcrschwin-
denlasscns” um fasst, erl'iihrt in Chiapas
immer noch Anwendung. Abcr nicht
nur hier: da dicsc Form dcr “contra-

insurgencia” in ganz Latcinamerika mil

“Erfolg” angewendcl wurde, (so 'I..B. in

Brasilien, Guatemala, Argentinien,
Chile, Nicaragua, El Salvador ctc.),
verwundcrt es nicht, dass sic nun in

Mexico in mehrcren Bundesstaalcn

brutalstpraktiziertwird,—vornchmlich
injcnen, in denen sichdic untcrdriickten

Indigenas mit den Mitteln des bewaff-

neten Kampfes wchrcn, also ncbcn

Chiapas in Oaxaca, Guerrero, Tabasco,
San Luis Polosi, Estado dc Mexico und

Veracruz. Nun muss mcnsch sich in

Erinnerung rufen, dass in diesem Land

von der achtfachen Grossc dcr BRD

und mit einer Gcsamtbevolkcrung von

nahezu 100 Mio. Einwohncrlnncn seit

siebzig Jahrcn, eben seit kurz nach dem
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Ende der Revolution, in deren Verlauf
die eigentlich revolutionare Schicht
bercits wicdcr un terdriicki and ermordet

wurde, ein und dicselbe Panel regiert.
Dicse Parteielite hat nicht nur die An-
fiihrer der Revolution von 1910 his
1917 aufdem Gcwissen, (EmilianoZa-
paia,Franciseo Viila undandereFilhrcr
dcr Aufstandischen fielcn Aitentaten
der wiedererstarkten Oligarchie aus

Militiir und Grossbiirgerlum mm Op—
fcr), sondcm auch die angestrcbien
"Errungenschaften" dieses Kampl‘es der
bewai'fneien Biiucrlnncn und Arbci-
terlnncn: einc Landrcform, cine ge-
rechteJustiz sowic die GleichheiiAller
und die damit verbundene Vcrtcilung
des Reichtums. Oder kurz: “Land and

Frciheiti”, wie Ricardo Flores Magon
und andcrc Anarchisten es wéihrend der

Revolution ausgedriicki haben. Gegen
diese Armada von ciner Regierungs~
partci und tron: aller Arien von Repres-
sion und Behinderung wurde also die
“Consulta nacional” tier Zapatistas
durchgcl‘iihrt. Was aus dem formalen

Ergcbnis der Befragung, (cin cindeu~

ligcs “Ja!” zur Beendung tics Vemich-

tungskrieges gcgen die Indigenas und

zur Enunilitarisierung von Chiapas, we

z.Zt. rund 70.000 Soidaten and mad

9.000ParamiiitiirsihrUnwesen treiben;
cin cindcutigcs “Ja” zur Anerkennung
dcr Rechtc uncl Kuitur dcr Indigcnas
sowic zur Umsctzung dcr Vertréigc and
zur Fortfijhrung des Dialogcs von San
Andres im Sinne dcr Zapaiistas), folgen
wird, blcibt fraglieh. Dcnn ciner Re-

gierung, die im glcichcn Moment Ver-

triigc untcrzcichnct. in dem sic gegcn
diesc planmiissig verstossl, was Tau-
scnden von lndigenas das Leben und

andercn Tausenden die Existenzgrund-
lage kostct, ist nicht zu traaen und alles
zuxutrauen...

Den Anarchistlnncn ist schon lange
klar: KEINER Regierung isizu trauen!
Abcr welche Lemchanccn ergcbcn sich
denn nun aus dem Engagementdcr Za-

patislas fiir den Kampf der “Linkcn in
den Metropolen”, dcr haufig eher aus

eincm “Hinterhcri” hcstcht als aus ei-
ncm “Gcgen!” odcr “Fiiri”? Licgt die

ZukunftdcrAnu-AKW-Bewegung bei-

spiclswcise wirklich “am Gleis”, —

“hintcr dem Castor her”? Oder ware
7..B. cine bundesweite Befragung zum

Atomausstieg nichi ctwas, was relativ
leicht zu bcwcrkstclligen ware and vicl

Aufkliirung, Nachdenken, Austausch
und Vernctzung bzw. Kontaklaufnahme

and anderes Positives bewirken wiirdc,
— an den Inai‘itutionen: dcr “schlechten

Regiemng” vorbei, uin Druck auf sic

aueaniiben odcr sic wenigstcns Iachcr-

lieh zu machen? Oder ist die Wider-

standsbewegnng in der BRD cwig dazu

verdammt.‘ngemeinsaim odcr gcspallcn
~, fainter den Politikerlnnen von GS und

EU Oder was auch immer hinterlicrzu-

rennen and an “protestiercn”, stall an—

dcre, neue and wir‘kungsvollcrc che
zu erfinden.‘ die eine Identifikalion mil

dem Widerstand ermdglichcn?
Marcos, einer‘ def Comandantcs dcr

EZLN, hat einmal geschricbcn, dass

cine Regierung, die viel Polizci und

Miliiéir einsetzt, cine schwache chic—
rung sein muss. (Die CDU hm cs 2.8.

spielend gesehafft, die Schwachc dcr

BRDRegi‘ei-ung mit einer simplcn Un-

tersehriftenaktien, aus dcr sich cine

fiesc,mssislischcMedienkampagncgc-
gen sag. “Nichtdeutsehc” eniwickcllc,

offenzuiegen and £1ch lachcrlich zu—

maehen.) Ieh behaupte, dass cine aus-

aerparlamenlarische Opposition vicl

Starker sein kann ale cine solchc Re-

gierungfiieden Widerslmndin derBRD,
»‘ mit anderer Beset‘zung schon seit

Jahmchntcn -.‘ an ihrcn Repressions-
erganen abprallen lasst und so krimi—

naliaieren bzw. iselicren kann. Der

zapatistische Weg echeint mir dzi intcl-

ligenteres zu effenbiiren: das Enl-

wiekeln einereigcnen, gcwilzicn Wider-

standskultur,indiedieZivilgescllschaft
einbezogen werden solltc; das Bcscizen

von offend ichcn (Medicn-) Raumcn und

Platacn; das Lachen und sich lustig
machen ucber eine Regierung, die cs

gerade mal schaffi, reich und korrupl
Lind maehtgeil zu sein, imd die zu ihrcm

Machterhalt auf Rassismus, Ausliin-

dcrhclze and auf die Kriminalisicrung
and Di ffamierung der ausserparlamen-
tarischen Opposition Zurfickgreift.

Vom zapatistischen ch clwas zu

lemen heisstjcdocli nicht, ihn moglichst
genau zu kepieren, sondcm sich der

eigenen same bewussit zu werdcn, die

Schwache des Gegners zu kenncn und

darzustellen, sich i zusammenzusctzcn
and sich etwas NEUES EINFALLEN

zu lassen, um mal wiedcr in die Offen-
sive gehen zu_konnen, — mit Spass.
Womit immcr mehr Menschcn angcrcgt
werden sellen, fiber Altcmativen zum

Bestehenden nachzudehkcn, damilsich

endlich mal wieder ctwas vcriindcrn

1338!.
i
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Vorbemerkung

Ich gehe davon ans, class beide - Kro-

potkin und Bookchin - sich am wissen-

schaftlichen Rationalismus oriemieren,
und m6chleerfiflem,wie weilin Kropot'
kins Schriftcn aus den zentralen Frags-
slcllungcn Vorschléige flit ein analyli-

'

sches Vorgehen im revolutionfiren Pro-

jekt folgen, mitdenen sich viele Aspekte
des Bookchinschen Denkens decken.

Zwar war die (Skologisch orienliene

Analyse, die hinter Bookchins Lehre

Von dcr Sozialékologie und vom Liber-

liiren Kommunalismus stem, nicht

Kropotkins Sache, doch stellen - wie

ich zeigen werde - beide mil ihrer

anarchistischen Analyse nicht nur die

organisatorischen Wurzeln von Win.-

schafl und Gesellschaft in Frage, son—

dern sie erblicken gemeinsam in der

Umgeslallung der Stadt den Ausweg
aus dcr kapitalistischen Dehumanisie-

rung. Wei: davon entfernt, Bookchins

groBartige gedankliche Beitrfige zur

MOdcmc anzuzweifeln, mfichle ich

doch demonstrieren, wie sehr er den

Anarchismus gerade dadurch bereichert

hat, dass er sein eigenes innovatives

Dcnken in den Rahmen dervorhandenen

Dcnkanséitze stelhe - deren besler Ver-

ueter eben Peter Kropolkin war.

“Der Anarchismus ist eine Weltan-

schauung. die auf einer mechanischen

Erklfirung der Phinomene beruht,

welche die gesamte Natur umfasst, mi:

eingeschiossen das Leben der Geseil-

schaften. Seine Methode is: diejenige
der Naturwissenschaflen, bei welcher

jede wissenschaftliche Schlussfoigerung
verifizien werden muss. Sein Ziel ist

die Schafiung einer synthelischen Philo—

sophie. welche alle Talsachen der Natur,

samt dem Leben der menschlichen

Gesellschaften und ihren6konomischen,

politischen und sozialen Problemen,

[einbeziehl]."

Dies schrieb Kropotkin im Jahre 1901.

Ich leite meinen Beitrag damit ein, weil

er hier bereits die Hauptoriemierung
aller anarchistischen Denker des 20.

Jahrhunderts definien, und damit wohl

auch diejenige Murray Bookchins. Na-

tfirlich sah sich Kropotkin in seiner Zeit

noch nicm jener tiefgreifenden fikolo-

gischen Zerslfimng gegeniiber, die i'm

Zennrum der gesamten Sozialékologie
Bookchins stem. Wir finden aber bereits

den Hinweis auf die gegenseitige Ab-

hfingigkeit aller Dinge und Lebens—for—
men' in der Natur - einer Natur, die (lei
Mensch nicht etwa beherrscht, sondem
in der er allenfalls eine Parmemfle

spielt. Kropotkin betont auch die wis~

senschaftliche Rationalitéit des Anar—

chismus. Er will sich nicht mit der

simplen Forderung nach Freiheit Lind

Gieichheit begnfigen. Ffir ihn mfissen

emstzunehmendeanarchistischeAIgu—
meme in ihrer Komplexitfit den gewa1~
tigen Veréinderungen gewachsen sein,
die die 'sozialen und fikonomischen
Aktivitfiten des Menschen in seinerUm-
welt bewirken, wobei er vor allem an

diejenigen Aktivitiiten denkt, die mit
dem Aufstieg des biirgerlichen Kapita-
lismus und seiner Henschaft fiber das

poliLische und das Wirtschaftsleben des
modemen Staatesvverbunden sind.

Ich werdedie theman'schen Parallelen

verfolgen, die sich bei Kropotkin und
Bookchin finden. Dabei muss ich mich
natiirlich auf eine kleine Auswahl
beschrfinken .

Zunéichst werde ich kurz auf Book-
chins Schrift Rea-enchanting Humanity
eingehen.(Nicht fiberselzt, Anm. d. SF—

Red.) Es gem dabei um die “Verwur-
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zelnng" in der Wirklichkeit, um ratio-

nales und empirisches Verhalten and

um die Vermeidung einet Phantasie,
die auf Kosten technischer und prak-
n'seher Denk— Lind Verhaltensmustcrdie

Fluchtantreten mfichte. Bookchin grcift
in diesem Buch den “Antihumanismus”

an; er verstehi dammer diverse fiko-

logische Anséitze, denen er vorwirft,
die seit der Aufklnrung existierenden

rationalen und humanistischen Ziel-

setzungen beiseite zu schieben.

”In krassem Gegensatz zu den huma-

nistischen Lehmn des Rationalismus
sowie verschiedener Richtungen des

Sozialismus und des Liberalismns sindl

in deereltsicht des Antillmmanismus

gesellschaflliche Belange so gut wie

bedeutungslos. Dessen Bolschaft zielt

auf geistige Hygiene. den Rilekzug auf

die eigene Person und eine allgemeine
Verachtung gegenfiber einer huma-

nistisch - né'imlieh rational und innovaliv
— gepriigten Bewermng unserer Ein’

wirkungen aquamrund Gesellschaft."

Anfihumanisten - das sind die Neo-

Malthusianer, die kaltbliitig vorschla-

gen, einige Milliarden Menschen dem

Hungertod zu fiberantworten, um “das

Gleichgewicht wieder herzustellen”;
das sinddieLeube, die jedwederTechnik

misstrauen, weil sie darin dieeigentliche
Ursache unserei‘ Probleme sehen; das

sind schlieBlich diejenigen, die aus der

Natur - anstatt unser Verhfilmis zu ihr

aufeineneue, gesiindere Basiszu stellen
- unter dem Namen “Gaia” ein Objekt
myslischer Anbetung machen.

Damit will ich nicht abslIeiten, (lass

auch Bookchin eine leidenschaftliche

onn‘nnnfilm
A

Peder fiihrt. Leidenschaft durchzieht

seine séimflichen Schri ften - man denke

nur an Hc'ir zu, Marxist! Mit steter Lei-

denschaft hat er, um der Behcrrschung
und Zerstfimng der Natur ein Ende zu

[36] SF 2/99

semen, die Gmndmsache dieses Pro-
zesses anackiert - die gesellschafllieh
bedingte Beherrschung und Zerstfirung
der Mensehen. Handeln - CHI. kom-

munizieiren unil sieli organisleren ~ ist
eine psychologische anwendigkeit;
Janet Biehl hal das Wiener und winder
in ihrem Buch Libem'irer Kameha-

Iismus: Die politische meis clear

Sozialb‘kologie verdeullicht. Fiir sie

besimder‘tiberlfireKommunalismus"
vor allem den Charakler einer “Politik
als Bewegung", bei ileres aufSchulnng,
Mobilisiemng, Organisation und Fuh-

rung ankomml, um (lurch eine neue

politische Kultur gesellsehaffliche
Altemativenzuentwickeanirktlnnen
also schon jetzt festhallen, (3353 Book—
chin nicht einfach nur ein Kind der

Moderne fist. Er schreibt selbsl:

“Des Wichligste an diesem neuanigen
Amatz. (lessen szeln in den Schriftcn

Kropotkins zu linden sin-d, ist der darin

herausgearbeitete Zusammenhang
zwischen Hierarchie and Naturbeherr-

schung. Oder einfaeher gesagt: Schon
der Gednnke einer Behemchung der

New ("J lcitet sich von der Behem-

schung des Menschen dutch den Men-
schen ab. (...) Diese Interpretation [kehrt]
vfillig die traditionell liberale and max-

xistische Ansichtmm. dass die Henschaft
ties Menschen fiber den Menschen Von

cinem gemeinsamen hiswrischen Pro-

jekt stamme, niimlich die Beherrschung
der Natur (...) zu erreichen, um einer
scheinbar “rauhen”, ungebilrdigen
natfirlichen Welt ihxe “Geheimnisse”
zu entreifien (...), um so cine filr alle

ergiebige Gesellsclhaft zu schaffen."

Er filhrtin seiner Argumentation zusam-

men, was stezs in der Vergangenheit
den Anarchismus ausgemacht hat:

Vemunft und Engagement im Kampf
gcgen die vielen Hierarchien, denen (lie

Freiheit (leg Individuums zum Opfer

MIL Die Freiheit kann inncrhalb dcr

Gesellaehaft gefunden wcrdcn, sofcm

nnr diese Gesellsehnfi sich zu ihmr

Organisation {let modcmcn ’I‘cclmik

bediem. Sn hatter] Bakunin, Faurc und

Kremtkin argumemicrl - und so argu-
mentiertaucn Bonkchin. Bci ihm komml
en jedoeh (1&1?an an, (1855 cr dicsc

Argumente in maize Wonc gcklcidcl hat
- class er sie, ohne dic Tradition zu

verlassen, dell‘ Vielfali dcr im 20. Jahr—

hundenbedentsamenlhcorciisch-prak-
timhen Altemalziven gcgcnijbcrgcslcllt
hat. Wiehtiger nnch a‘ls scinc Kriu‘k an

den Mmisten. die nech bis vorkurzcm
dieeuropfijsche and nordamcrikanische

“Linke” spiirbar beejnflusstcn, warcn

seine Neu‘fonmulierungen, sowohl dcr

Argumente gegen den Kapilal ismus im

Lleht der fiknlngischen Krisc, dcr mo-

demen Organisationsformcn in dcr

Wirtschafl 1.21mi ales icxplosivcn (und

mnnschenfeindlichen‘) Wachslums dcr

Swdte als auch den anarchislischen

Alternative entervielfachcm Riickgriff
auf gesehiehtliehe Erfahrungcn mil
einer volksverbundencn Stadlpolilik.

Diese Einhettnng Bookchins in die

anamhistische Tradition will ich vor

allem im HinblickaufKropolkin (1842-
1921) nnlersuehen. chscm - Geograph,
also

nanlrwissensehnftlich denkcnd -

widemnebtedlerlndividualanarchismus
von Stimer, Tucker und ihrcsglcichcn
aufs heftigste. Vielmchr suchlc cr zu

zeigen, dass die Organisation gcsell-
schafllicher Verhfilmissc untcr Einsalz

moderner Produktionsvcrfahrcn zu

eyfelgen habe «fies aber im produktivcn

Werfluss ein-er anarchisiischcn Fede-

rauen, die aueh ohne izcrmiirbcndc

l

Schwerarbeitnndnhne Machlausilburlg
fiber andere die B‘ediirfnissc allcr

Milglieder befriedigen wiirdc. “NaCh
uml naeh erkanme icl'l, (lass dcr Anar-

ehlsmus mehrdarstelll als nur cinc ncuc



Handlungsweise und eine neue ldee

eincr frcien Gesellschafl. Er ist vielmehr

Teil eincrNatur- und Sozialphilosophie,
die durchaus anders gestaltet werden

muss als die metaphysischen 11nd dialek‘

tischcn Mcthoden der Humanwissem

schaftcn. Mir wurdeklar, dass hiernatur-

wissenschaftlich vorgegangen werden

musstc,abernichtaufgrundbloBerAna-
logien, wie Herbert Spencer meint, son-

dem mittels solider induktiver Schluss—

folgenmgen in Bezug auf menschliche

Institutionen."

Scin bekanntesles Bueh ist wohl Ge—

genseitige Hilfe in der Tier- and Men-

schenwelt, eine Widerlegung von Her-

bert Spencers “Sozialdarwinismus”.

Spencer hatte Darwins Argumente

verdrcht, indem er behauptete, aus der

Konkurrenz der Individuen innerhalb

eincrArtwfirdcn“dieBesten"alsSieger
hervorgchcn und zu einer Herrschaft

dcr Féhigsten fijhrcn. Spéiter sollten die

Faschisten noch gréBeren Missbraueh

mit diesem Gedanken treiben, da er

angcblich nicht nur den Kapitalismus,
so‘ndcm sogar‘ die von einer selhster-

namntcn Elite ausgeiibte revolutionfire

Diktatur bestfitige. Kropotkin zerpflt'jckt
diescs Argument systematisch (lurch

den Hinwcis aufzahllose Beispiele einer

crfolgrcichen Anwendung des keepe-
rativcn Prinzips sowohl bei verschie—

dcncn Ticrcn als auch umer Menschen.

In scincn Augen gibt die Natnr allen

dcn folgcndcn Rat: “‘Streitet nicht! -

Strcit und Konkurnenz istderArtimmer

schfidlich, und ihr habt reichlich die

Miltcl, sic zu vermeiden!’ Das ist die

Tendenz der Natur, die nicht immer

vbllig vcrwirklicht wird, aber immer

wirksam ist. (...) ‘Daher

Vcreinigtcuch — fibt gegenseitigeHilfe!’
(...) Das ist es, was die Natur uns lehrt,

und das ist es, was alle die Ticre, die die

hiichstc Stufc in ihren Klasscn erreicht

haben, getan haben.”

Hierwird also derSozialdarwinismus

ebenso widerlegtwiederalauelle“Sieg”
eines Kapitalismus, in dem Konkurrenz

und Ausbeutung als effizienteste Me-

thede zur Bediirfnisbefriexligung. cler

Menschheit gelten. “Gier ist gut” war in

England unler Margaret Thatcher ein

gfingiger Spruch; doch damit wircl eine

Psychologie der Ausbeutung gefdrdert,
aus der persfinliches Blend und der Zu-

sammenbruch gesellschaftlicher Bin-

dungen erwachsen. Ob bei den Bienen

Oder Ameisen. bei Ratten Oder Tigem —

jade Beobachtung ffihrt auf dieses

Grundprinzip. Doch beim Menschen

nahm Kropotkin auch den anthropo-

logischen Blickwinkel ein. Dieser lehrt,

dass es fiir das Uberleben der Menschen

stems am vorteilhaftesten war, dem Ruf

der Natur mach kooperativem Verhalten

zu lolgen. So zitiert er in seiner Ethik

von 1906 héiufig den 3. Earl von

Shaftesbury (1671191713), demzufolge

ein “Moralischer Sinn" uns angeboren

ist und der Vemunft zu Gebote steht.

Diese Kritik richtete sich hauptséichlich

gegen den eingefleischten Pessimisten

Hobbes, lilr die Natur des Menschen

den Absolutismus zwingend erforder-

lich machte. Im Gegensatz zu Pessi-
‘

misten wie Hobbes, Augustinus Oder

Huxley erwartete Kropotkin lblfihende

Gesellschaften - bei Mensch 11nd Tier

gleichermaBen
- am ehesten von gegen-

seitiger Hilfsbereitschaft. In der Natur

herrscht nicht die ”Erbsiinde”, sie ver—

dammt uns nicht zu einem “schreck-

lichen, brutalen und kurzen Leben”,

noch lfisst sie die Mitglieder einer Art

zweclcs “Uberleben der Tfichtigsten”

gegeneinander konkurricren. Es war

vielmehr die gegenseitige Hilfe; als

Moralgesetz wie als Naturprinzip ganz

bewusst van den unterschiedlichsten

Menschengemeinschaften prnktiziert,

die sich als Lebensgrundlage bewdhrt

und fiberlegen gezeigt hat.

Eine dieser Gemeinschaften war die

mittelalterliche Stadt, wie sie sich van

der Henschaft des Adels and ties [Gems

befreite, Gilden entwi-ckelte, Unabhnn-

gigkeiterrang. sich mitanderen Stadten

verbiindete, Volksversammlungen und

Biirgerfreiheiten einriehtete. Ffir beide,
Bookchin wie Kropotkin, stellen die

Stfidte des Mitteialters rein Gegenbild
zum Staat dar. So stellt Kropetkin die

Gildenalsneuartige Organisationsfnnn
heraus, in welchedie dfirflicheTradition

gegenseitigerHilfemiindete. Siedmfien

ihr eigenes Recht sprechen und waren

keinem Zentralstaat unterwerfen, son—

dern selbstverwaltet.

“Kurz, [die mittelalterliche Stadt war]
nicht bloB eine politisehe Organisatien
zum Schutz gewisser politischer Frei-

heiten. Sie war ein Versueh, in vie]

groBartigerem MaBe als inder Dorfimark,
einen engen Verband zu gegenseitiger
Hilfe und Beistand zu orgzmisieren, ffir

Konsum und Produktion nnd fi‘t‘r das

gesamte soziale Lehen. ohne den Men-

schendie Fesseln des Staates aufzulegen,
sondemnntervfilligerWahrungderFrei-
heit fi'ir die AnBemngen des schiipfe-
rischen Geistes einer jeden besonderen

Gruppe von lndividuen in der Kunet,
dem Handwerk, der WissenschafL dem

Handel und der politischen Organisa-
lion."

Wir reden hier nichtvon einem femen

goldenen Zeitalter Oder van Utopia Im-

merhin we!dies - bei allerUngleichheit,
allem Patriarchalismus, aller Ausbeu—

Lung - eine funktionierende Alternative

..

zum Stant. Sic zeigte, (lass sich der

Staat nicht zwangslfiufig herausbilden

musste. Sie weist auf eine “naturge-
gebene” Féihigkeit hin. Auch Bookchin

richtet seinen Blick darauf, wie aueh

auf andere historische Vorbilder. In
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Bezug auf die Communen und Gilden

dcr mittclalterlichen Stildte gibt er Kro-

potkins Gedlankeln wieder:

“Die minelalwrlichen Gilden spiellen
(...) eifze besondere Rolle. die es vorher

in den S‘lfidten nie gegeben hatte: Sic

hatten eimen 50 erheblichen Einfluss auf

die Regiemng und Gesetzgcbung, dass

sis in vielen Gemeinden die wichligste
kommunale Instimtion darstenten. Auch

wemnuns‘ europfiische Kleinsliidlehauls:
manchmal eher kleinkariert anmuten.

sc harlen doch in jener Zeit Tausende

von ihnen ein Mali an Autonomic:

erreicht, das man bei den wenigsten
Gemeinden vorher Oder nachher verge-
funden ham. (...) Die Kommlle von

unben setzte sich gegen cine schon insti—

mtionell schwache Feudalgesellschafl
dutch.”

Wie Kropolkm veruraul auch Book—

chin aufdas Beispiel derVergangelnheit
Autoritfire Systems 8in kein unans-

weichliches Schilcksal; cs gibt Aller-

natjven zum Swat. Es war nichtzwangs-
léiufig, class dieser sich durchgesetzt
hat; dass er verschwinden wird, is:

allerdings auch nicht garanticrl.

Fiir Kropotkin ist das Ende der Au-

tonomic der mittelalterlichen Stfidte

nicht einfach auf die Entstehung dcs

Kapilalismus zuriickzufiihren. Er sich:

vielmchr cine Vielzahl von Ursachen,
so etwa die Ausweitung des Handels

umd den Aufstieg dcr Blirgentums, “var

allem” jedoch neue Ideen und Prin-

zipicn".

“Selbstvemaue‘n und Ffideralismus,
die Scuverfiniwt j‘eder Gruppe und der

Aufbau der politischen Kdrperschaft

[33] SF 2/99

vom Einfachen zum Zusammcngesw
men, clas waren die Gmndgedanken im

11. Jahrhundcn. [Diem Voratellungen
wandelten sich his um 15. land 16.

Jahrhumden vollstélndigfl Den R0misch~

rcchtsgelehnen und den Pralaten (161'

Kircha, die sail den Zellcn Innozenz‘

III. eng verbunden wall-van. war es ge-

lungen, die Meet”) 2:1; Emlmcn (...) {Sie
lehnen] (...), (lass; das Hail in einem

stark organislencn Slaal. dauntereiner

halbgfiltlichen Gewalt stake, zu suchen

sei; dass ein Mann der Lenka: der

Gescllschaft sein kann und mugs (...)
[80} schwand alas alle “ffidaralisziwhe

Prinzip clahin und der Schfipfergcisl der

Massen ging verlorem. Die rfimische
Idea war siegmich and 1mm solchcn

Umslfindcn fandderzenmlisierleStaal
in den Stfidlen cine fertlge Beale.”

Dem polilischenflewusstscin und der

polilischen Kultur wwrde cine new

5 trukwraufgeprfigt. Nutbedeulclediese
keinen Fonschrilt, sondam cine Schwan

Chung, lag ihr (loch die Thwrlazugrun-
de, “dieMenschenkbnnten and mlissten
ihr eigencs Gliick suchen, ohn‘e sich um

die Bediirfnisse andcrelr zu kflmmem

(...) - im Ream, in der Wissenschaflt, in

dechligion.”Esisldies diePhilosophie
dcs libemlen Utilitarismus, urspriinglich
van Bentham aufgestellt and van Hux-

leyals Sozialdarwinimus umfonnulien,
und bei unsenen hemigen Nwiiberalen
sehr mpulfir.

Auch bei Bookchin linden sich die:
Frustration und der Abschcu amgcsichls
cincr politischen Leitkultur, die als
stfirkslesHemmnis gegenflberVeranda-

rungen in unscrerZeitempfunden wird.

Welder hat dew Kapiiialismus dic Herr-

schaflerf’unden, mall die kapitalislischc
Tachnik die Naturze‘rslérung: “Es kam

den Mcnschm nichl in den Sinn, die

Nam 21! behen‘schen, solangc sic noch

nicht (lie Jugemd, :dic Frauen, und

schlilelfilich sich gage‘nsciug bchcrrsch-

mmUmldflshalbwird cskcincralionalc

lmd flkologische Gcscllschafl gcbcn,
solange wit Hangman in all ihrcn Er-

schflinungm (...) nichlcliminicrcn.” Dic

Kulllur lieferl; zenlralc — auch hcilbrin-

gentle . Triebkrfifte kwas nicht hcchn

sol], ale sei dlie alll‘cinigc Wurzcl all

answer Ubel). So lklasslfizicn or die
USA mill ihrel' polilischcn Kullur als

dasmnbelmnlste, uriinform icrlcslc und

kullurell analphabalischslc Land dcr

Erde” (was afich fibrigcns auch fiber

Europasage“ mast). Jcdcs rcvoluu'onfirc

ijakl siehl sich lvor die Aufgabc

gestflllt, diesen Damm dcrUnwisscnh Oil
ersl cinmal zu dumln‘brcchcn.

_In diesel": Zusammcnhang gcslclll,
nchlel much dag revolutionarc Projckl
auch nichl auf die cine Klassc dcs

Indmtrifipmlemfiats allcin. Kropolkin
hatdas Potential deg Mcnschcn an sich
1m Ange. die canditio humana, nichtdic

Entwicklung eincr ‘bcstimmtcn indu-

sufallen Technik. Diem die F'zlhigkcil,
mmeis gegenseilige; Hill‘c ihrc Hand—

lungen zusammenzuffihrcn, gilng
“in clan Massan nibhl velrlorcn. (...) Sic

flieBl: anal: jclzt noch und gchl ihrcn

Wag a‘uf tier Suchc mach cincm ncucn

Gehildle. dag nichl Slaal und nichl mil-

telalmfliche Stadtlund nichl dic Dorf-
mark tier Barbarefi und nichl dcr Clan
dm‘ Wilden win so“, abet doch aus dic-
sen ailen sich ergcbcn. ihncn jcdoch
{limit-33ml sein sol] in scinem umfasscn-
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deren und tiefer mens‘chlichen Gehall.

Mitseincn anmropologischen und his-

torischen Analysen wollte er zeigen,
class dem Verhalten der Mensehen zu

alien Zeiten eine mutualistische Kem-

ponente eigen war, dass sie Teil unscres

Alltags ist, dass sic das Fundament sta-

biler Gesellschaften, moralischen Vera

haltens und rationaler Handlungen bil-

det, wie wir sie immer linden, wenn

irgendworevoltiertwird oderwenneine

auf Solidaritfit gegriindete alternative

Gesellschaftsordnung aufgebaut wer-

_den 3011. Die anarchistische Gesellschaft

ist also nichts, was sich mit teleolo-

gischer Notwendigkeit antomatisch

crgebcn wird, sondern sie setzt einen

ethischen Wahlakt voraus.

“Es ist nichl Liebe und aucht nichl Sym-

pathie. worauf die menschliche Gesell»

schaft beruht. Es ist das Bevmsstsein -

und sci es nur in dem Entwicklungs-

stadium eines Instinkts - von der men-

schlichen Solidam'fiit."

In keincr Weise wird suggeriert, an

die Stelle dieser Entwicklung ktinme

ctwa a la Marx die Entstehung einer

Klassc mitkommunistischcm Bewusst-

scin treten. Kropotkin spricht nieht vom

Proletariat, sondei'n von “den Massen”

und davon, dass diese ihr - nie ganz vet-

lorcn gcgangenes
- Potential fiir gegena

seitige Hilfe in einer kommunistisehen

Gescllschaft wieder entdecken miissten.

Bookchin wiederum geht in seiner Ein-

schatzung des revolutionaren Potentials

der Prolctarier noch weiter:

”Die Arbeiterldasse is! jetzt vollig indu-

suialisiert und nicht etwa radikalisiert.

wic es die Sozialistcn und Anarchosyn-

dikalisten so inhrilnstig hofften. Sie hat

kein GespfirmehrfiirdasMissverhfilmis,
fi'n' das Aufeinanderprallen der Tradi—

tionen. (...) Nicht nur haben dieMas‘sena

medien das Kommando fiber sic fiber—

'nommen und ihre Erwartungen neu ge’

prfigt, (...) sondern das Proletariat als

Klasse wandeite sich aus dem un-

nachgiebig‘en Todfeind derBourgeoisie
als Klasse zu deren Veruagspartner,

(...) zu einem Organ innerhalb des

kapitalistischen Systems."

Diese Auideckung der Verbiirger—

liehungdestletariatsreichtzumindest
bis zu Bakunins Untersuchung der

Charleen fiir eine Revolution in Italien,

Mittelenropa und Russiand zuriick, in

der er seine Hoffnungen auf (1213 in der

Landbevolkerung vorhandene revolu-

tionare und anarchistisohe Potential

setzt, besitzt diese doch notch keine

Ubung in der Handhabung der begrenz-

ten Mitwirkungsmoglichkeiten in einer

reprfisemativen Demokratie. Nicht die

Klaesenzugehorigkeit setzt dem mo‘g-

lichen Wechsel eine Grenze, sondem

die mensehliche Natur. Wer ftir Veran-

derungen einn—itt, kann fiberall auf Ver-

biindete hoffen. In einem mitJanetBiehl

gefiihrten Interview sagt Bookchin:

“Es wiirde mir doch keine Gewissens~

bisse bereiten, an Orten ohne demokra-

LischeTraditionen (sei es inder Ideologie

ode: in den lnstitutionen) aufzutreten,

um don ffir die Vorzfige einet wirklich

demokIatischen Gesellschaft zu werben.

lch siihe mich als Propagandist, als

Agitator. (...) Ich hatte ihnen nicht die

traditionellen, sondern die rationalen

Gritnde dafilr klarzumachen. ein neues

System an die Stelle des alten zu setzen.

Die bisherige Unterdriickung kann sich

his in das Denken der Menschen aus-

wirken. und dem wirke ich entgegen,

wenn ich so vorgehe."

Auch wenn er siclt mit einer solehen

Auflerung sich‘er nieht bei den “Knitw-

relativisten” anbiedem will, 50 bezieht

Bookchin sich hierauedrttoklieh attfdie

Mfiglichkeit, Menschen (let unter-

schiedlichsten kulturellen und fikono—

misohen Herkunft die Werte “Rationa-

lismus" 11nd
“

Solidaritat" zu vemtitteln.

Fiir ihn gibt es keine Abhfingiglceit von

irgendeinem Faehwissen, das uns von

oben herab beglt‘jekt - vom Staat, oer

Weltbank, dem IWFodereinem andezen

Veru'eterdieses Amwrdsohnngels etaat—

lioher und fiberstaatlicher Hierarchien,
die in den Entwieklungslfindem vo-r

allemdie politischen und fikonomischen

Hierarchien ftmiorn, die eigentliehe

Entwicklung abet maesiv behindem.

des Buches von Janet Biehl. ln ihren

Erléiuterungen is: von “Klassen” kaum

die Rode. Sie weist auf den mit der

Modeme verbundenen Verlust an biir-

gerlicherLebensqualitathin,beschrankt
sichdochunserpolitischesEngagemem
darauf, Stimmzettel abzugeben and

Steuem zubezahlen,nachdemdasReieh
derPolitik fastvollig dem Staatanheim-

gefallen ist. Aus diesem Grunde fordert

sie in ihrem Programm eines “Libertarian

Kommunalismus” die Dezentralisie-

rung der Stadte, in denen sich ein Grofl-

teil der Weltbevolkerung zusammen-

ballt und die Gemeinschaft atomisiert

auf der Strecke bleibt. “Das aktive,

gereifte Biirgerwesen, dessen eine

direkte Demokratie bedar'f, hat gerade
von einer derartig atomisierten Gesell-

schaft absolut nichts zu erwarten.” Ziel
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muss es sein, ein authentisches Reich

partizipatorischer Politik zu schaffen,
mehr Menschen einzubeziehen. Die

neuen Went: und Verhaltensmuster,
derer es dazu bedarf, kdnnen durch die

Wane “Solidarimt” und “Vemunft”

gekennzeichnetwerden. Im “Charakter

reifer, zm‘ polilischen T‘eilnahme be-

fahigterBiirger”milssen sich besu'mmte

Tugenden linden:

“Die wichtigstenTugenden sind Solida-
ritiit und Vemunft. (...) Wie auch immer
man den Burger definieren mag - slats

muss er dem Gemeinwohl. also der

Solidarillil verpflicmet sein. Gan: im

Gegensatz zu dam heme verbreitelen

Zynismus wird den reifen und aktiven

Citoyens kla: sein, dass ihre politische
Gemeinschaft ohne akiive Untersw-

Lzung und Teilnahme nicht ilberdauem
kann. (...) Eine direkte Demokralie
bedarf abet auch unbedingt der - heme

so geschm'aihten - Vemunft, (...) um

trolz persfinlichet Animositéiten (...)
Fairness walten zu Iassen. (...) Sie wer-

den fiberhaupt nur dank ihrer Vermmft
stark genug sein. das Gemeinwohl zu

bewalhren. und sie mfissen ebenso fiber

Vermmfl verfilgen wic uber staxke Cha—

raktere und Persfinlichkeiten."

Und damit kommen wiir zu der Frage,
welchen Charakter die anzuslrebende
Gesellschaft aufweisen soll. Technik
ist gut - abet nut, wenn sie menschen-

gerecht eingesetzt wird. Seit seinem

Bu‘ch Post~Scarcily Anarchism ver-

kiindet Bookchin nnabliissig die Bot-

schaft von derFfihigkeit der Menschen,
ihre Bedfirfnisseweltweitzu befnedigen
- woran sie ‘allerdings von unscrer

derzeitigen politischen und wirtscha ft-

lichen Ordnung gehindert warden. Die

Eigentumsverhfilmissc und Organisa—
tion derTechnik unterdem Kapilalismus
machen ihr Potential zunichte. Wenn

die VerheiBung einer Nachmangel-
Gesellschafi “‘noch unerfiillt ist, damn

Iiegt das‘ (...) nicht am verderblichen

Wesen der Technik, sondem an der

fiber sie herrschenden Gesellschaft.”

Es sind die gesellschaftlichen Verhfilt-

nisse, die die Ursache fiir technische

Unzulfinglichkeiten sind; fiir die Zer-

stfirung des Gemeinschaflslebens in

hochzentralisierten Smdten, in denen

jeder ein “Fremder” ist; fiir die Ent-

machtung des Individuums innerhalb

einer immer stfirker zemralisierten und

hierarchisierten Smw- undWinschafts-

stmktur. Das Heflschaftssystem sorgl

[40] SF 2/99

dafilr, dass die Technilc den lnteressen

der Machligcn client - denen, die sic

besitzen Lind/Oder kommllieren. Un-

mnnbar damit verbunden sind die

Verweigemng jeglicher authenlisehen

Polilik, bei deralleein Mitspracherecht
in der Gemeinschaft halt-en, und ein

Winschaftspmzess, der in der Natur —

statt cines schiitzenswenen Gates - nur

eine auszubeutende Ressuurce sieht.

Die Behemchung und Zcrstfirung der

WWW

Umwell stem nun in einem direkten

Zusammenhang mit der Henschafts-

menmlitfit der Menschen untereinander.

Mfinner hemmed fiber Frauen (die in

den Entwicklungslandem immer noch

liberwiegend fiir die “‘Feldarbeil” zu—

stfindig sind). und Bookchin shell: daher

die Sozialdkologieausdriicklich in einen

Zusammenhang mitfeministischenFor—

demngen. Ganz gleich, wic die Men-

schcn lebten, sie standen stem unter der

Herrschaft von Sklavenhaltem, Grund-

besltzem, Prieszem und Staatskapita-
listen (Oder auch Smatssozialismen).
Umer dem Kapitalismus wurde die

angeblich notwendige Hierarchie zum

Dogma. Man wax sich dan‘iber einig,
class mit der zemral gesteuerten Aus-

beumng der siell entwickelnden iiko~

nomischen nnd technischen Krfifte ein

zentralisiertes gesellschaftliches Herr-

schaftssystem in Slaat and Kirche Hand
in Hand gehen milsse. Naturbeherr-

schung war unumganglich, Reichtnm —

die Giiter zur Bedfirfnisbefriedigung —

wurde geschaffen wic nie zuvor. Semi:
war fur Marx. Robert Owen umd andere

Sozialisten alles nut cine Frage der

Umverteilung. lndem Owen — filr Marx

ein “umrpischer Sdzlalist” - mit den

reichen Emdgen seiner Baumwoll-

fiabriken utopisehefiemcinschaftcn an f-

bauw, kam er wahrschcinlich cincr

wnwellodemierlen Ldsung clwasniihcr.

(Bass esLandkommuncn warcn, bcdcu-

tetallerdimgafiass er wohl nichl vcrsmn-

den ham. um was es cigcnllich ging).
Dal Marx - womuf Bookchin zucrsl in

seinem arufrmmlnden Ho‘r zu, Marxisl!

and seildem immcr wipdcr hingcwicscn
hat - cine hierarchiseli aufgcbautc Pro-

l

duktionsmrukmr akalcplicrtc, bcruhte

auch (lie van ihm verfolgtc Lésung auf

hiermhischen Prinzipicn. Und als damn

schlliefllieh Mimismn dic Macht cr—

uberten (and dag in Lhndcm, wo Marx

esnieerwanetlhfim),suchlen sic cinfach
die kapilalisti‘sehen Slruklurcn untcr

staallichen Eigemumsvcrhilltnisscn
nachzuahmen. Wie dir in den vcrgan—
genen 20 Jahren erlébt habcn, ffihflc
dais damn zu Umweltzcrswrungen, die
noeh schrecklieher und rijcksichlsloscr
wamen an die deg wéstlichcn Kapim—
lismus.

A113 dieser Erkennmis lasscn sich

zahllreiche Konseqqcnzcn ablcilcn.
Ersrtens. haben weder'l‘hooric noch Pra-
xis des Marximnns die Lagc dcr Men—
schen jemals verbegscrt; fur Bookchin
ist Mam ein bfirgdrlichcr Dcnkcr.

Zweinens: hatmit dem Liberalism us nur

ein welteres Munster gcsicgt. Driucns
is! wiser Witwahafmystcm, lokal wic

global, immermoch leinc rcinc Aus-

beutungsstmkmr; die Ausbcumng dcr
Menschen mm aber zur Zcrsliirung
aliaspflanzlichen undlicrischcn chcns

(es klingt leidezr pessimislisch, abcr dic



Nalur diirfte bercits unheilbar aus dem

Glcichgewicht geraten sein). Vienens

zcugl die Annahme, wirkonnten nnsere

Lagc miltels zentraler Planung privater
odcr offentlichcr Untemehmen irgend—
wic vcrbcsscm, von nichts als Dumm-

heil. Aus hierarchischen Prfimissen er—

gebcn sich hierarchische Konklusionen,

nfimlich ricsige Projekte, in denen die

Henschaft der Privilegierten fiber die

Masscn in Stadt und Land perpetuien
wird. Die Hoffnung,eine hohere Machl

(Gott, der Swat-Oder ‘okologisch auf-

geschlosscne Konzcme’) wiirde uns zu

Hilfecilcn, schlieBtdoch nuran fifihere

theologische Einstellungen an.

Dicsc Hoffnung auf eine “Redung

von obcn” war stcts die Psychologie der

Hilfloscn, war Voranssetzung fijr

Sclbstvcrlcugnung und Unterwerfung

untcrcine Autorilfit. Gon hat schon ein-

mal so gchandelt, meinte Hegel, als er

den Verlust bfirgerlicher Identitiit be-

daucrle, dcr sich in den Stadtstaalen der

AnLikc vollzogen hatter

“Die Christen schrieben diesem'Unend-
lichen Wcsen eiin Ziel zu, das geradezu
cincn Gcgenpol zu den moralischen

Ziclen dcr Well darslellte (...) Die well-

lichen Vergnilgungen und irdischen

Freuden, die sie sich versagen musslen,

vcrachtcten sie, wilrden sie doch im

Himmelreich mehr als genug daffir

enlschfidig1 werden. Die Idee der Kirche

n'al an die Stelle eines Mutterlandes 11nd

frcicn Gemeinwesens; der Unterschied

zwischcn beidcn lag darin. dass die Idee

Von dcr Kirche filr Freiheil keinen Raum

licB und dass, wiihrend der Staat vollig

dcr Erdc vcrhaftel war, ein enges Band

die Kirche mit dem Himmel vereimigle.

(...) Somit haue der Despolismus der

Romis‘chen Kaiser den Geist des Hu-

manen von der Erdle vertilgt und Blend

verbreitet. wodurch die Menschen sich

gezwungen sahen, ihr Glfick vom Him-

mel zu erwanen. SeinerFreiheitberaubt,

musste ihr Geisl, ihr ewiges und abso-

lutes Eigentum. ZufluchtbeiderGottheit

suehen."

Wenn sich die Menschen von der Po—

litilk abwandten, so wegen ihrer Hilf-

losigkeit 11nd ihrerUnfahigkeit, in ihrem

Allmg zur Selbsierfiillung zu gelangen.

Ich will gar nicht behaupten, Kropotkin
oder Bookchin seien Hegelianer, doch

scheinen auch sic Hegels Sichtweise zu

teilen, dass wir némlich unser Leben in

der Gemeinschaft ganz direkt selbst

organisieren mfissen und nur darin

Erfilllung erlangen, zueinemZiel finden

und unsereigenes Leben und das unscrer

Gruppe vemunfigemfifi fiihren konnen.

ln Kropotkins Ausffihrungen fiber

Gegenseitigkeii finden sich zahllose

Alllagsbelege fiir den naturgegebenen

Wen der Solidaritéit. Mit Verachtung

spricht er von der Religion und einem

Klems, der ohne Riicksicht auf die Tat-

sachen den Menschen einreden mochle,

die menschliche Natur sei reine Siinde

und das Gute in ihnen kfime allein von

Goa. Zu inter Religion gehort der Herr-

schafLsstaat, gehoren Menschen, die der

Henschaft bedijrfen, die in Isolation

voneinander existieren und zur um fas-

senden Umgestaltung der Gesellscihaft

- und der Natur - schon rein psycho-

logisch unfahig sind. Am deudichsten

mete uns dag in der modemen Groleadt

emgegen, wo das Fehlen gemeinsamer

Interessen Gleichgfiltigkeit hemormfe,

wahrend Energie and. Min mangels
Gelegenheit dahinschwfinden oder sich

aufanderen Gebieten zeigten.‘

Nun liegt abet in der Grofletndi def

Brennpunkt unserer heutigen Existenz.

Eine anarchistische AlternativefiirVer-

finderungen kann es also Inn geben,
wenn auch die GroBstadt verandert

werden kann. Wit mfiesen erleennen,
dass ihre negativen Zfige - Millionen

isolierter Individuen, die sich nicht in

die Augen sehen - die Antitheee zum

authentischen Stadtleben darslellen, Die

Losung dieses Problems liegt ffir Kro—

polkin wie fiir Bookchin in fikonomi-

sober and politischer Dezemralisie—

rung, in einem System kommnnalen

Eigentums an den Produktionsmineln

und in direkter Demokratie ale Mine]

der Enlscheidungsfindung. Dazu mills-

sen aber Biirgertugenden wieder ge—

funden warden, die infolge dew moder-

nen stfidtischen Lebensweise der fiber—

wiegenden MehrheitderMenschen vex—

loren gegangen sind.2 Es ist zwangs-

léiufig ein aufBauer angelegtes Projeki,
denn um die Mensehen weiterzubilden,
bedarf es alternativer Institutionen.

Bookchin und Biehl rufen naeh Bili-

geifversammlungen im Rahmen beste—

hender staailicher Strukturen (sie men-

men das “Duale Macht”). Um den slaat-

lichen Aktivitéiten entgegenzuwirken,
bedarf es vor allem des Engagements
mogliclhst vieler' Menschen, sehreibt

doch schon Kropotkin:

“Filr uns is! die soziale Revolution kei-

nesfalls einejakobinische Diktamr, aber

auch keinesfalls eine institutionelle Re-

form der Gesellschaft mittels Gesezz-

gebung durch einen Konvenl, Senatoder

Diktator. (...) Die Massen mfissen den

Neubau der Gesellschaf: selbst in die

Hand nehmen - diesen Aufbau aufkom-
munistischer Grundlage - und dilrfen

nicht auf Befehle oder Anweisungen
von oben warten."

Wunschziel ist die neue dezentrale

Stadt, ist die dezentrale GesellsehafL

Ermoglicht werden beide (lurch tech~

nisehe Entwieklungen, die den Men-

schen in den “foderierten” Gemeinden

ein reicheres und weniger names Leben

ermdglichen. Noclh einmal Janet Biehl:

“GlUcklicherweise muss eine ékolo-

gisch vemetbare dezentrale Gesell~

schaftsordnung nicht zwangsl'aiufig miz

eincrWiederkehr endloser Plackerei ver—
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bunden scin. Die Sozialékologie (das
ist die theoretische Grundiage der

libertfir-kommunalistischen Politik) hat

erkannt, dass sicln mit dem cnormen Zu-

wachs an Produktivitiit, den wir erlebt

haben, das uralte Problem dcs mate.-

riellen Mangels van selbst erledigt hat.

Durch den inzwischen erreichten Stand

der Automatisierung menschlicher Tu-

Ligkeiten haben wir ein riesiges Mai} an

freier Zeit gewonnen. (...) um siehcr

und mgenehtm zu leben und in rationaler

und dikologischer Weise uns fiber die

privaten Dinge hinaus Starker gesell-
schaftlichen Heiangen zu widmen."

In demiselben Geist bmitet Kropotkin
seine Beweise in dickleibigen Werken

ans, vor allem in Landwirtschaft.
Industrie and Handwerk und in Die

Eroberung ales Brotes. Er liefert cine

Flut tmhnischer Details ans Industrie

und Landwirts‘chaft, um zu zeigcn, wie

in einem Komplex ffiderierter Korn-

munen die Arbeit abwechslungsrcicher

gestaltet, der Albeitstag Vcrkiirzt und

Uberfluss, Glcichheit undl direkte De-

mokratie herbeigeftihrtwarden ktjnnen.

Vorallem beschfiftigt ihn derFortschritt

in der Landwinschaft, der den Agrar-
sektor fast fiberall hoch produktiv ma—

chen kfinne. Die historisch gewachsene
Kluft zwischen Stadt und Land wiirdle

sich schlieBen. Seine Vorschlfige zur

Arbeitsteilung crinnem stark an die des

Utopisten CharlesFourier; auch dieser
— wenngleich kein Kommunist — bctontuc

die Bedeutung der Industrieproduktion.
(Dass beide, Bookchin wie auch Kro-

potkin, gelegentlich Fourier ziticren,

istangesichtsihrer Ubereinstimmungen
'

nicht fiberraschend). Es folgen zwei zu-

sammenfassende Aussagen von Kropot-
kin, in denen er die Richtung waist, die

seine Geseliscliaft und ihr Produktions-

system
- wirktinnten es “anarchistischer

Umbau” nennen - einschlagen sollten.

“Die Landwirtscliaft kann sich ohne

Hilfe von Maschinen nicht entwickein.

Und die Einfflhmng vollkommener Ma-

schinen kann ohne eine industrielle

Umgebung nicht verallgemeinert wer-

den: ohne mechanische Werks timen, die

dem Bebauer des Bodens leicht erreiclh-

bar sind, ist der Gebrauch landwirt—

schaftlicher Maschinen unmbgiich. (...)
Aber dieses ist noch nicht alles. Die

Landwirtschaft brancht soviele von

jenen Menschen. die die groBen Stiidte

bewohnen, dass [seiner Zeit, J.F.H.] in

jedem Summer Tausende von Manner-n

ihte Mietskasemen in den Stiidten ver-

lassen und zurEmtezeit aufs Land gehen
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. (...) Was die Arbeiter anbelangt, die

die wirklichen Leiter der Industrien sein

sollten. so wilrden sie es [kilnftig. I.F.H.]
sicherlicii fiir schr gesundheitfordemd
betrachten. nicht wiflnend dcs ganmn

Jahres die glciche eintfinige Atheit zu

verrichten. Und sie warden sie wiihrend

des Sommers aufgeben, wenn sic tat—

sfichlliclidadurch.dass siceinzmd‘er grup—

penweise ablfisen.‘ nicht (ins Mittel fin-

den warden, die Fabrik in Gang m hal-

ten."

"Unter einem System. das die Mass‘en

dazu Verdamml hat, den gmzen Tag
hindurch und ein games Leben 12mg
sich mit ciner ermiidenden Arboit ab-

zuquiilen, ist die sogenannte ‘Arbeits-

tcilung' geworden. (...) Fflnf Slundlen

tfiglicher Arbeit [warden abet] geniigen,
alle Mitglieder cines zivilisierten Volkes

Wcongfiodim

mitjenen Erfordemissen des Lebens zu

versorgen. die heme nnr einige wenige
geniefien. (...) Wenn jedermann seinen

Anteil an der Produktion libemimmt

und die Produktion sozialisiert wfirde

(...), dann wiirde mehr als ein halber

Arbeitstag flirjedermarm flbrig bleiben,
den er den Bestrebungen der Kunst,
Wissenschaft Oder irgendeiner Liebha-

berei, die er vomieht, widmen kénme.

(...) Uberdies ware cine nach diesen

Grundsmen organisierte Gemeinschaft
reich genug, um zu sehliefien, dassjeder
Mann und jade Frau, nachdem sic ein

gewisses Alter eneicht haben. LB. 40

Ialu'e Oder mehr. von der moralischen

Verpfiichrung. direkten Anteii an der

notwendigen Handarbeit zu nelunen.
entlassen warden soliten (...) Und cine

deranige Gemeinschaft wflrde 1min

Blend mitten unter Reichtum kennen."

Eine Revolution bestcht nicht darin,
die politische und biirokratischc Elite,
die Oligarchen and Monopolislcn, wcl-

chc dieFriiciite dechssourccn und dcr

Produktion emten, zu crschichn (auch
wean wir keineTrfinelnachwcincn wiir-

den). Dias Wesen (lei Revolution licgt
Mini (31:13. Bewusmtscin von dcm dcr

Technik in‘newohnendcn Potential zum

Sagan tier Menschheit und dcr Erdc zu

omeitem Lind nach Moglichkcitcn dcr

Umsotzung m suction. Lokalc Autono-

mic, direkte Demokrjaiic, lokalc Kon-

tmlle bei politischer Lind 6kon 0m ischcr

Demntraiisiemng a all dies propagicrl
Kl‘flpflfltin chemo wic Bookchin und

Eiehlmitihrem‘iibertfircn Kom m una-

lismus".

L..._._ l

‘
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Absehlxeflenti mochtc ich noch ctwas

zum Begriff tier “Evolution” anffigcn.
Es wait Kropoflcins Dbcrzcugung, dic

Menschheit wiirde sich in Richtung auf

einen Kommunismus ohnc SLaat cnt-

wickein. Auch Bookchin hat sich mit

derEvolutionsmeorie bcschéiftigt, in dcr

er tier Entwiclgiung dos Mcnschcn cinc

besnndere Roiie zuwcist. Nach Book-

chins Vnrstellungen durchla'uft dic

menschliche Entwicklung drci Phascn:

a) dieErste(urspriinglichc)Natur
1)) die Zweite Natur, d.h. dic bis-

hm‘igefieseilschéfmnd Kultur dcr Men-

schen, fiberwiegend iiicrarchi sch struk-

union; and umweltfeindlich
9) die Dritlie Natur, die von dcr

Erkenntnis ausgehi, dass die Mcnschcn
in die Umweiteingreifcn, und die dicscn



Eingriffon einen - sagen wir - ”ethi-

schen” Charakter zu sichern sucht.

Debby Bookchin findet die folgenden

knappen Formulierungen dafi‘lr:

“Bookchin drangt auf die Emwiclcltmg
einer rationalen und 6kologischen Ge-

sellschaft, die er als Driue Nam: bezeich-

net — eine befreite Natur. in der die

Mcnschcn in Harmonie miteinander und

mit ihrer Umweltleben. In dieserGesell-

schaft lriigtdie vom Menschen gepréigte

Natur das Zeichen der Vemunft, dorm

diese ist selbst aus der Evolution hervor~

gegangen. Gleichzeitig verleiht die

Menschheit der ralionalen, sich selbet

bewusst gewordenen Natur eine Stim—

me. (...) Mit dem Aufstieg der Mensch-

heit ist die Chance darauf verlmilpr
dass die Evolution (lurch ihr eigenes

‘ r ,

.a
-

,
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Geschopf - den Menschen - in eine ra-

tionale und ethische Richtung gelenkt
werden kann."

Darnit aus diesergroBartigen philoso-

phischen Position der sozialfikologi-
schen Bewegung praktische Realitat

werden kann, muss die Gesellschaft im

Sinne Kropotkins umgestaltet warden.

Lokaler Bedarf muss (lurch lokale Pro-

dukte gcdcckt werden (Kropotkin
Spricht vom Ersatz der Arbeitsteilung

durch “Arbcitserganzung”); die Win-

schaftmuss dezentmlisient und im men-

schlichen MaB gesmltet warden: man

bcnoligt Basisdemokratie und eine

reichhalu'ge l/ebensqualitét fiiralle. Um

dies und nichts anderes geht es beim

“Libertilrcn Kommunalismus”; all dies

ist moglich, abcr auch notwendig. Er

stellt die jiingste Ausdruioksform anar-

chistischer Prairie dar, derm in ihm

widerspiegelnsichrlieBedingungenties 4

ansgehenden 20. Jahrhunderts. it
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meinerTiitigkeit im Black Rose Verlag
in Montreal zu Gesicht kam. Debby
wird mir gewiss das Zitat gestatten.
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logic". Trotzdem Verlag (Grafenau

1998)
.

“Indem wir wieder zu Frcmden werden.

verwandelt sich “Die einsarne Masse"

(...) in eine furcliterregende Masse, in

derjedersich mit gespannter Wachsam—

keit durch die modeme Stadt bewegt,

Luciano Lonzo unfersuchre diet?
Geschichre des Mossczkers ouf o‘er

Piazza Foniono 1969 fur die def An-

orchis’r Giusepppe Pinelli von der;

Poiizei zu Tode gestt'irz‘r wurde. Er—f
schi‘enen bei der lEdiricm Nou’rilua

1999 unler dem Tifel
"

Humbert und

Geheimnisse", 1418.28:
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Liberté‘ner Kommunol‘ismus‘
und Mannliichkei’r

van Schwarze radar

Ich kannte Janet Biehls Bush “Der

libertiire Kommunalismus” noch nicht

als ich das Kapitei “Dnale Macht” und

das ansehliefiende Interview mit ihr im

Schwarzen Faden 1/99 gelesen babe.

Dieses Kapitel hat mtich sehr aufge-
wiihlt, einige Dinge haben mich begei-
stert, andere gefirgert und wiederandere

emchreckt. Zwei Wochen spfiter habe

ich das Buch durehgearbeitet und jetzt
sitze ion hier und schreibe eine Erwi-

derung. Ich selber ffihle mich der anar-

chistischen profeministischen Manner-

gruppenszene zugehorig und versuche

von diesem Standort eine konstruktive

Kritik am libertiiren Kommunalismus.

Janet Biehls Ausarbeitung des Liber-

téren Kommtmalismus als konkreter

Plan en'nnert mieh ein wenig an P.M.‘s

Utopie biolo'bolo und vor allem an das

daranangelehnte “ProjektA” nach einer

Idee von Horst Stowasser. PM. hat

nicht ganz den anvisierten Zeitrahmen

seiner revolutionfiren Umsetzung ein—

gehalten und vom Projekt A ist- soviel

ich weiB - auch nurder Verein Wespe in

Neustadt fibriggeblieben. Wahrend

allerdings PM. einen Zehn-Punkte—Plan

zu seiner Utopie naehreichte, mit dem

er den “liberalen Code” ergénzt sehen

wollte, um schédliches Mitnnerver—

halten einzudéimmen, stellte sich Horst

Stowasser stur und machte die angel)-
iiche “political correctness” statt die

Ignoranz gegeniiber feministischen For-

derungen ftir das Scheitem verantwort-

itch.

Ich finde es wichtig, daB es solche

langfi’istigen konkreten Planeund Ziele

gibt, sie kennen Enthusiasmus hervor—

rufen. Und es ist mfiglich, Differenzen

zu sehen und zu kltiren, wo sic her—

kommen. Daher mfiehte lab in diesem

[44] SF 2/99

Artikel versuchen, konstruktiv kritisch
mit dem Ansatz des Liiberwren Kom-
munalismus umzugehen, wobei mirjetzt
schon klar ist. ‘dafi es einen Haupt—
kritikpunkt giht: das Problem Mann-
Iichkeit wird vent Libertiimn Kem-
munalismus nichtin dergleichen Weise

aufgegriffen wiedas Problem National-
8183!.

Maehi

"Eine Kraft in sick fiihlen”. Das ist es,
was viele derzeit suchen - hfitufig in
Selkten oderPsychogmppen, manchmal
aueh in poiitischen Zirkeln.” sehreibt
Janet Biehl zu Anfang ihres Kapitels
“Duale Macht". Dann sagt sie, tiaB das
Get‘tihl Maeht zu haben, etwas tinder-es:
ist, ais Macht zn besitzen: “Mach: ist
mehr als eine geistige otter psycholo-
gische Befindiichkeit.”

Sic sehreibtfiafli Machtentwederdem
Staat und seiner! Instituionen wie Poti-

zeitruppen, Gerichte oder Armeen zu-

fa‘ilt eder abet" “den freien Bittgem in
ihren demokratischen Veiksversamm-
iungen.” Und jede Macht, die die
Commune nicht hat”, em: automatiseh
dem Staat zu und umgekehrt. Neben
diesen beiden Mfichten, ieh nenne sie
ma! cemmunale Macht end stnatiiehe
Maeht, gibt es meiner Meinung nach
noch eine dritte, die ich sozt'ale Mach:
nenne. Unter sozialer Maeht verstehe
ich die individuelie Ffihigkeit, fiberhaupt
an der communalen Macht im anarchi~

stisehen Sinne teiizuhaben odergardie-
se aufzubauen. Ein rassistischer Aike-
hoiiker hat zum Beispiei nieht die

Ffihigkeitfiie soziale Macht,eine demo—
kratisehe Volksversammlung miltaufzu-
batten. Oderein anderes Beispiel: in der

BED sind etliche anarchistische Zon-

tren, Zeitttngen, Griuppcn damn zer-

bmelien. dag ein Mann sich gegcniibcr
einer Fran extrem vcrlctzcnd vcrhiilt

and erdann auch noeh von cincm GroB-
teil tier “*Szene” genehiitzt wird. Sozialc

Ohttmacht, die bedingt ist durch Sucht,
unwernrbeitete Erlebnissc, ansoziali-

eiefitm‘n Massistischen, scxistjschcn odor

raseistieehen Verhnltcn,... bcdcutct

gleichzeitigein Stéirknng dcrstaatlichcn

Masha ich denke, iso vcrstoht auch

Foucault eeinen Matchtbcgriff. chn

die soziale Macht ides Individuums

zuniimmt folg’t daraus cine S tiirkung dcr

communalen Maeht und cine Schwa-

ehung tier staatiichen Macht und um;

gekehrt gilt dies fiiir s‘ozialc Ohnmacht;

in diesem Sinne wttrde ich Janet Bichls

Konzeptder Dualen Macht zustimmcn.

Allerdings behaupte ich, daB cs sehr

wohl mfiglieh ist, iii Psychogruppcn
etwas gegt‘m die sozialc Ohnmacht zu

tun. Eine Frau. die r‘nittels cincr Tho-

rapien die Ursachen ihrcr Magcrsucht
erfoigreieh bekiimpfthat, kann sich 2.13.

besseraut‘die WeiterEntwickIung com—

munalet‘ MaCht konzentricrcn. Anders

anagedrttckt: ich glaubc nicht, (138 die
beitilen Grundtugendcn dos libcruircn

Kotmmunalismue, : Vermmfl und

Solidarimil, nut diureh dcmokrau'schc

Voiltsmersammlungeh mit Mchrhcits-

emseheid waehsen. Auf dicson Plcna
kann ant die soziaile Ohnmacht auf-

merksam gemachtwe‘rdcn und besti mmt

iemen einige von andcrcn. Aber ich
kann mir nicht vomlellcn, daB allcin dic

Teilnahme an cemmunalcr Macht sich
aufciiie Manner so auitwirkt, daB Sexis-

njmsmozusagen ale Nebcnwidcrspruch,
etch von setbst aufllost, wic Janct Bichl
im Interview im Sehwarzcn Fadcn

nahelegt.

Mir gent es hie: nicht um cincn

“¥«®bensstil-Anarehismus”, sondcm um

the make Frage naehj dcr “frciwilligcn

Eneehtschatft”, dieEtiennnc dc la Boctic
1m 116. Jahrhundert im AnschluB an die

Machiavelli—Lemme slelltc. Ich mochle

differenzieren zwiséhcn dem “Sich-

Heben’.’ (Habitus) und dcm “Sich-
Geben" (Lebensstii). Miinnlich scin,
rassietisch 86in, dag sindl fiir mich —

Mange" anf das lintiividnum - kcinc

Sm”Fmgflflit sendem Fragcn nach dem,
wie Menscihen emf ciner grundsiilz-
lichen Ehene gelemt habcn, mit sich

umzugehen.
‘



Klaus Theweleithat in seiner Analyse
dcr nationalsozialistischen Tater diese

als mit dem Staat und seinen Institutio

ncn verschmolzen beschrieben, aber

auch als etwas, was dem gleich kommt,

was ich hier sozial ohnmachtig nenne.

Er bringt diese “Institutionen-Kfirper”-
Macht / soziale Ohnmacht mit

Mannlichkcit so stark in Verbindung,
das sic fast deckungsgleich erscheinen.

Und er vertritt die These, daB Miitter

ihren Kindem soziale Machtbeibringen,
wahrend mannliche Institutionen diese,

vor allem bei Jungen und Mannem,

wieder zurijckdrangen und durch eine

Machtersetzen,diedasPan'iarchatihnen
cinraumt.

Hicrauf gche ich spater noch genauer

ein. Zunachst méehte ich abet auf die

gemcinsame geschichtliche Verknii-

pfung von Mannlichkeit und National—

staat eingehen.

Nationalsiaai und

Mannlichkeh

Wir sind uns einig, daft Maehiavellis

Texte seit dem 16.Jahrhundert heran-

gczogcn wurden, um einen starken Na-

tionalstaat zu (be)grfinden. Anfang des

l 8. Jahrhunderts beriefen sich vorallem

Hegel und Fichte auf Machiavelli fijr

ein vereintes deulsches Reich, welches

sich in einer ahnlichen 'zersplitterten
Sitaution befand, wie Machiavellis

Italien. Aber Machiavelli pladierte nicht

cinfach nur fijr einen starken Staat, er

crsetzte die antike und mittelalterliche

Tugend (“virtus”) durch Tfichtigkeit

(“virt'”). Dieser BegriffderTiichtigkeit
entspricht sowohl den Bedfirfnissen des

aulkommenden Kapitalismus unterden

Medici als auch denen des National—

Staats. Virt' basiert auf einer Verge-

waltigungsmetapher: der uomo vir-

luoso, vcrkorpcndutch Heikules, unter—

wirft Fortuna, die Schicksalgottin, und

schliigt sie. Einhundert Jahre spfiter
beruft sich Francis Bacon, der Begriin-
der des objektiv-wissenschaftlichen
Dcnkens auf Machiavelli: Bacon be»

nutzt dicselbe Vergewaltigungsmeta-
phcr fiir seine “Sachlichkeit”. Diese

Tt't'chligkeit undSachIich/ceit - und nicht

die von Janet Biehl und Murray Book—

chin gcforderten Tugcnden Vemunft

und Solidaritat - priigcn unser Denken

und Handeln. Dies allerdings nicht

“

nu: Minna:

Summing»

einfach nuraufgrund von Uberlieferung
und Konvention.

Machiavelli wurde von den Schergen

der Medici, die die Macht in Florenz

zurfiekeroberten, sechsmal get‘oltert und

ins Exil geschickt. Sein Biichlein “Il

principe”, unmittelbar nach der Falter

eiligst verfasst, das immer noch Abi-

turientInnen in aller Welt lesen miissen,

ist nichts anderes alls die Aufarbeitung
seines Foltertraumas. Ubertriebene

Tiichtigkeitund Sachlichkeitsind haufig

unmi‘ttelbare Folgen von traumatmiej
render Gewalt genauso wie die Iden—

tifikation mit dem Tater (Machiavelli

widmete sein Buch einem Medicit).

Ich denke, zumindest hier in der BRD

kann es keine Vemunft Oder Soiidaritat

geben, solange nicht massenhaft die

Traumata aufgearbeitet werden. Es gibt

inzwischen sehr gute Analysen fiberdie

transgenerationelle Weitergabe von

Traumata an die zweite und die dritte

Generation nach den NS—Vemichtungs-

lagem. Dies gilt auch auf der Tater-

Innenseite: eine deutsehe Familie ohne

Modergeruch gibt es nicht. Psychische

Konflikte, die solange nicht aufge-
arbeitel wurden, daB sie schimmeln und

stinken und am freien Atmen hindern...

Ich habe TaterInnenseite geschrieben.
Tatsachlieh waren und sind es in erster

Linie Manner und nur in Ausnahmefal-

len Frauen, die foltern, vergewaltigen,

toten, sexualisierte Gewalt gegen Ab-

hangige ausijben.

Dos Mfinnerbundtheorem

Mil der franzfisischen Revolution fan-

den nicht nu: eine Reihe von lokaien

Volksversammlungen start. Mit der

franzosischen Revolution erhielt auch

der Sinai einen neucn Schub:

“Nachdem der Kopf Ides Kfingis gefal—
len und damii (13: leave fleischliche and

begrenzte Korper der Maeht zerswrt

war, konnten die ungehemmten All-

maehtsphantasien def angeblich Glei—

chen und angeblich Gerechien das poli-
tische Feld fiberfluten. Denhistofischen

Rahmen, in den-1 diese Explosion stan—

fand, hat Anderson in seiner "Erfmdung
der Nation” adaquat besehriehen: Bil—

dung. Einheit der Verwaltung, alige-
meine Wehrpflieht, Joumalismus Und

Dmckereigewerbe, in die selbstver-

stiindiich nur Manner eingebunden wa-

ren, biideten die sozialen and histo-

rischen Voranssetzungen. In Franlqeich

waren Sprach—, Religions» und Verwal-

tungseinheit auf ffir Europaeinzigaftige
Weise durch geographische Grenzen

definiert. In Franlczeich war auch der

Geist der aufgekliinen Rationalitéit wie

in kaum emem anderen Land zuhause.

Dali sich gerade hier das “van allem

Mythos befreite” und in das manniiehe

Selbst zurfickverlegle Subjektdenneuen

Mythos von derNation derErfider schuf,
scheint daher kein Zufall der Geschi-

chte." (Schaeffer—Hlegel 1996, 5.97)

Uberden Zusammenhang von Nation

and Mannlichkeit kann ich das Kapitel
“MannlicheGebunsweisen.lDerm‘ann—
Iiche Korper als Instituuonenkfirper”
aus dem Buch “DasLand. dasAusland

hei/J’t” von Klaus Theweleit empfehlen.
Hier nur ein kurzes Zitat, da ich aus

Platzgriinden nicht das ganze Kapitel
zitieren kann:

“Die Rede von der “Geburt der Nation",
ein Topos des 19. und 20. Jahrhundens.
war durch unsere Nachkriegsgeschichte
schon ein 1)chth fremd geworden, fast

vergessen, bis sie ms in Erinnerung
geru fen wurde dutch die Ereignisse des

November 1989. Antje Voilmernotierte

dazu. nach ihren Mauervisitationen im

Mm 1990: “Manner, wohin ich sch,
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ein unfibersehbares Hear dunkelblauer

Anzflge, Manner in perm anenter

Mimnerpaarbildlmg.(...)"MaehtdasTor
auf!

"

An allen Mauer— und Staeheldraht-
Dnrehbrflehen warren es Hen-en. die sich
als erste Wort und Hand nehmen. Das

Ream der ers‘ten Naeht war ihrs s end

dann durfte das einfache Volk: fliefien.
stremen (...). Dan is! die Blfltezeit der

eingeschleehtliehen Schfipferkraft. Der

Nationalismus, der SLaat und die Partei

sind die minniiehen Produkmionen
kfinstflicher Wirklichkeiten sehlecht-

hin."

Man mufite nieht die naehfolgenden
Einschriinkungen von Frauenreehten
und die verstfirkte Offensive gegen den

Feminismus abwanen, um zu wissen,
daB sie kemmen warden. “Nation" isl
immer eine Mann-Mann-Geburt, und

“die Frau” isl in ihr ausgeschaltet und

unten.”

Mannlichkeit und der Staat sind

vielfiiltig miteinander verkniipft. Dies

wird weder von Janet Biehl nech von

Murray Bookchin im Konzept des

Libertfiren Kommunalimus geniigend
herausgehoben. In einem Aufsatz fiber
“Die Gesehleemerpamdoxie des Staa-
tes. Uberlegungen zur feministischen

Stealsanalyse” geht Bettina Knaup auf
einen Ansatz ein, den sie mitEva Kreis-

ky “das Mannerbundtheorem” nennt.

Der SLaat habe sich nach Kreisky unter

AussehlquerFrauen gebildet,wodurch
Institutionen niehts anderes seien, als

“sedimentierte manniiche Interessen
und minnliche Lebenserfahrung". Bet-
tina Knaup faBt den Ansatz zusammen:

"‘Das Minnliche des SLaates mach: sie

[Eva Kreisky} in seiner miinnerbfin-

dischen VerfaLBlheit aus. Der Menner-
bund sei die ”S‘tandardform der Politik".

[...] Mannerbfinde weisen dabei nach

Kreisky die folgenden wesemlichen

‘

' hen,

Trfiumenmht Dem lie
[sire Heine Trauma*
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Chamkteristika auf:

* S ie sind dureh eine aus‘geprfigte Hierarehje
zwischen Fflhrung 11nd Gesellschaft ge-
kennzeiehnert:

* ein Aufnahmerims maehlden“1nitiierten"

zum“Geweihten", zum Dazugehfirigen;
* Manner-Made weisen cine slarke Aff‘miifit

und Hindung zwischen Mannem auf;
* diese Eindung wird dureh verbindende

Werte end Verhaltensfemen gefestigt;
* zudem basiert der Mfinnerbund auf dem

Ausseltflufloder der Abwehrvan Frauen
bzw. van “Weiblichkeit".”

Innerhalbderstaafliehen Institutienen
sind Frauen sehr ungeme gesehen. Dies

gilt besonders f{itstaatsnagende Institu-
tionen wie Militfir end Polflzei. In den
USA sieht sieh der Staal gezwungen
Maflnahmen zu ergreifen gegen die

Ubergriffe ven Soldalten gegen Selda—
tinnen - mit mfifiigem Erfelg. Und in
der BRD offenbarte im letzlen Jahreine
Studie, daB Ubergfiffe van Polizisten
gegen KolEeginnen eher die Regel als
die Ausnahme sind. Besonders krass
waren die Vorflille in Miinehen. we

cine Polizistin won den Kuilegen in den
Selbstmord gettieben, eine weitere mit
Sfiure verletzt wurde.

Zu den Tia-gender:
Wernunfl und‘ Solidarite'ziw

Ich denke,auch dliese Tugenden mfissen

mfinnerlm?Mischauseinandergenemmen
werden. Unter Vemunft liefle sieh ‘

unkn'tiseh - der objektivistisehe mfinm
liehe Rationalismus verstehen. enter

SolidafitfitMannerkumpanei, Kamerad-
schafl und Patriotismus.

DieVemunft,aufdiewirunsbeziehen
sellten, is: die selbstreflexive Stand—

punkztheorie im triple oppression~An~

VERLEIHMI)‘

samUndSolidnritfiteolllesich ebenfalls
van der Theerie defldreifachcn Unter-

drfickung hefleiten. J‘a, beide Tugenden
Sfllllen finch eine Ebene Liefer an selzcn:

Es gibt sch‘liefllich nichl nur die all-

tiigflehe Unterdrfiekhng, sondem Ras—

siemus, Sexismus, KJlassismus funklio-

niemengeradeauehdad urch, daB“Exem-
pel emmiert" warden; d.h. Lraumalisie-
rende Gewalt findel seine Opfer fast
immer auf Seiten defer, die bereils von

Sexismue, Ramismun und/oder Kapila—
Iismus unterdrfiektwerden odersehwii-
eher eind, in Abfifingigkcitsverhiilmis-
sen, wie LE. Kinder. Vemunft und

Summer hahen dither panciisch zu

sein, wir haben was fills Verbfindene zu

weremhen end an vefhaltcn.
Ich wfirde Ell diesen beiden Tugenden

nocheinedrittehfinzufiigen:dieNeugier
imMime“muExpefimcnlierfreudigkcit.
Der “cimyen”, def flur den Tugenden
Vemunft end Solidnriuit verpflichlct
iSL erseheim mi! ein wenig zu crwa-

ehsen, 2n statinch nnd konservativ.
”IN” Dies spiegeltsieh in Bookchins
end Biehle Planner fiir das Mehr-

heitnprinzip und gegen das Konsens-

primip in den Voflesvcrsammlungen.
Zur Wfirde gehfitrt fijr mieh, sich nicht
fiber Oder enter andere zu slellen

(Selidarim)[m2]2,siEh fibersichselbsl
und seine Umgebuné Klarheil zu ver—

sehaffen (Vmunfl), abcr auch das

Selbstvemauen. sien in neue unge-
wehme Situatienen lhincinzubcgcbcn
Weugiery

i
Frauen and Aufsk‘frnde

'Seweit ieh weiB, haben Frauen bei

kommunalen Aufetfindcn immcr cine

wesentiiehe Relle gespi cu. Es warcn in



lctzlen bciden Jahrhundenen zuniichst

Hungerrevolten, angezetlelt von Milt-

tern, die zu Aufstfinden fiihnen.

Eine der wenigen Revolutionen, die

es in Deutschland gegeben hat, war die

ELablierung der (Wieder—)Téiu ferInnen-

Commune in Munster in den dreiBiger
Jahren des 16.1ah1‘hundcrts. Alie Herr-

schendcn, die sich nichtvon ihren Besitz

Lrenncn wollten, wurden rausgeschmis-
sen und die H‘auser an das Volk verloslt;

die groBcn Kirchen gallen als “Sllein-

kuhlen”, sic wurden demoniiert, um

Maberial fur neue Hauser zu haben; die

Képfe der Heiligenstatuen warden als

Kanoncnkugeln benurzt und 80% der

Tiluferlnnen waren Frauen!

DerSturm aufdie Bastilleentwickelte

sich, soweil ich weiB, aus dem Protest

von Frauen, aus ciner Hungerrevolle -

wic ja auch die Oktoberrevolution in

RuBland durch Hungerrevolten ins Rol-

len gebracht wurde.

Es gibtein Buch von Veronica Benn-

holdt-Thomsen fiber eine 80.000 Ein-

wohnerlnnen-Sladt in einer sfidlichen,

indigcncn Region in Mexmo, namens

Yuchitan, die vnn ihr als Mauiarchat

beschricbcn wird und diealsein Muster-

beipiel fur die Verwirkliehung einer

kommunalen Utopie im indigenen Tri—

kom geltcn kfinnte - gerade auch nach

den Krilerien des “Libertfuen Kommu-

nalismus”.

Nun gut, wir lebcn weder im 16. Jahr-

hundert, noch im Trikom. Aber wenn

ich mir ansehe, zu wem ich Kontalct

auBerhalb der Polit~Szene und meiner

Lohnarbcitsstelle habe, dam is! es: der

Konlakl, dcr durch Kinder vet-mitten

wird: Eltcm von Freundlnnen der Kin-

der, Eltcm,die Kinder in derselben Kita

odor Schulklasse haben. lch denke,

Spiclplfitze sind wesentlich kommuni-

*

KNEIPENIERRDRIST

kaLivere Plfinzeals Kneipen, Diskos und

Biergzirten; fiber die Kinder kommt

mensch ins Gespréich. Zumeist aller-

dings sind es Frauen, die sich um die

Kinder kiimmem und den Kontakt

herslellen.

lcli findediegeschlechtsneutrale Dar-

siellung und die Nichterwfihnung von

Kindem in Janet Biehls “Libertéren

Kommunalismus" dieshalb verffil—

schend.

lch mfichte in diesem Absalz nicht

eine Gleichsetzung von Frauen und

Miittern fortschreiben. Ich finde es nach-

vollziehbar, wenn Frauen sich gegen

eine ihnen zugeschriebene spezifische

Veiamwortung fur Kinder wehren. Das

Defizit sense ich bei Mfinnem. Wir Man-

nerhiaben mehrVeranlwortuxfig fflrKin-

der zu fibemehmen, gerade auch auf

dem Weg zu einer anarchistischen Ge-

sellscliafL Das Plfidoyer des Autoren

von “bolo’bolo”, P.M., daB jeder Mann

tfiglieh mindestens zwei Stunden Ver-

amwortung fur Kinder fibemehmen

sollle, kann ich von der Tendenz her

mitn’agen. Klaus Theweleit empfiehlt

uns Mdnnem das, was er mit Sara Rud-

dick “Caring Labor” nennt, welches

auf “mfiuerliehem Denken” basiert, aber

nicht nur auf die gewaltige Aufgabe

begrenzt ist, das Leben in den Kindem

zuenltfalleni,zuschiilzen undzuerhalten:

“'“Sorgende Arbeil" wire zu wenig ge-

sagt; eine lebenserzeugende Arbeit ist

gemeim, nicht einfach bloB “Mutter—

arbeil". und auch nicht cine Arbeit, die

nur von Frauen geLan werden kc'inme,

im Cegemeil: lDas Feld rm mannliche

Sorge von “Caring Labor" wire riesig,
nicht nur den Kindem gegcnfibcr. [...]

Eine entwickelte Frau/Mann/Kinder-

Politik gegen €135 M finnerbiindlerische,

gegen das Kriegerische als Mine] der

Politik, gegen die lsolierung dcr Frauen

MEGA“.‘ILLEG‘

‘

SCHEi'EFW

um,»

von der gesellschaftlichen Mania..."

Doch hiervon scheint die anarchisti-

sche Szene meilenweit enflfeml. Var

Jahren habe ieh einen sehrgulen Video»

film gesehen, der van FrauenLesben

aus derlinksmdikalen Szene in Freiburg
gedreht wurde. Er kritisiene, dafi Men-

schen mir Kindem (in derRegel Minter)
aus der pelitiselien Szene ansgegrenzt
werden. Eine dokumentierre Akn'on war

das dffentliehe Verlesen vonden Namen

von Mannern mitderAnzahl derAbdel-

bungen, die sie zu verantworlen batten.

Die anarchistische Polit-Szene in den

Stfidten ist kinder- and elternfeindlich.

Dies ‘istein Grund dafflr, dafl Mensehen

um die dreiBig die Szene verlassen.

Wenn also die Versammlungen wirk~

lich so wichtig sind ffir die Umsetzung
des Libertfiren Kommunalismus, damn

ware es das mindeste, Vorkehmngen
zu schaffen, die es Eltem, wenn nieht

sugar Kindern, errnnglichen, an diesen

genauso ausgeruht und vorbereiiet

teilnehmen zu kennen, wiealleanderen.

Dies ist vor allem eine Auffordemng an

Manner, Verantwormng fiirKinder (und
Verhfitung) zu fibemehmen.

Mehrheil, Konsens Oder

“stranger Kansans”

Basis des Liberéiteren Kommunalismus

solldielcommunale Versammlung sein.

Wéihrend der Versammlung wird mit

einfacher Mehrheit entschieden. “An-

ders 1th sich das nicht machen...” sag:

Murray Bookchin im Interview. Janet

Biehl geht noch genauer aufs Konsens-

prinzip ein und mechle dieses eher fiir

kleine Gruppen gelten lessen, nicht abet

fiir groBe Versammlungen. Ich denke,

STAMSFEIND ‘

Nani
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RalfBnmicki, dcr varkurzcm scin Buch

“Anarchic ails Dircktdcmokratic" hcr—

ansgcgcbcn hat, wird sagcn, daIS das

sehr wohi gem mil dcm Konscns auf

groficn Vcrsammlungcn. Ich schc hin-

gcgcn sowohl die Notwcndigkcir cincs

Konscns, ails auch die Schwicrigkcit
und plfidicrc ffir ctwas, was ich in An-

lchnung an Sandra Hardings Begriff
dcr “sircngcn Objcktivitiil” “strcngcn
Konscns” ncnncn mmhtc.

Mchrhcits- und Konscnscntschci-

dungen habcn dcn Anspruch, zwci Pro—

blcmcn gcrccht zu wcrdcn. Das cinc

bestcm im Ansprnch, nicmandcn untcr-

driickcn zu wnllcn, ailc an dcrEntschci-

dung tciihabcn lasscn zu wollcn, das ist

dcrethischcAspckndafiandcrcProblem

darin, die richtigc odcr richtigstc Ent-

schcidung chffcn zu wclicn, was ich als

dcn crkennmislhcorctischcn Aspcktbe-
zeichnc. chn wir versuchcn mil cine:

Mcflrodc Lfisnngen ffir zwci Problcmc

zu findcn, damn hat dics Scinc Ursachc

darin, daB die Problcme auf Scitcn dcr/

dcs Untcrdrfickten zusammcngchércn.
Dicsc Pmblcme wcrdcn mit dcm Wort

“Standpunkvltheode”zusammcngcfasst:
das Prolctariat hatcincn andcrcn Stand-

punkt, cincn andcrcn Erkcnntniszugang
als die Bourgeoisie. Die Ldsung nus dcr

altcn marxistjschcn Standpunktthcnric
lautctc wcdcr Mchrhcits— noch Konscns—

cntschcidung sondcm “Diktatur dcs

Prolctariats”. Mir dcm Aufkommcn dcr

Theoric dcr drcifachcn Untcrdrfickung
durch Scxismus, Rassismus undl Kias-

scnwidcrsp‘mch licB sich irgcndein

“lDiktarur-Anspmch" nicm mchr cr-

hcbcn. Viclmchrgchtcs um das Vroncin-

andcrlcmcnkénncn. Sandra Harding
sichtdickonkrctcUmpiecines“multiplc

subject” als revoluticnfircs Subjekt.
Dcnnnchdarfdicscr“Wfirmcstrom”dcs

Voncinandcrlcmcs nicht den "Kane-

strum" dcr klarcn Analyse dcr Herr-

schaftsvcrh‘aimissc vcrdrsingcn. Wir

solltcn aufcincr Vcrsammlung nicht so

tun, als wéircn wir allc gleich. Hicrzu

cin Bcispicl ans mcincr cigencn Ge-

schicmc, als Endc dcr 8061' Jahrc in

unscrcm Autonomcn Zenlrum Frauen-

Lcsbcn fordcrtcn. ab sofortdasZcmrum

gcschlcchstsspczifisch gctrcnnt zu

organisicrcn, die cinc Wochc von

Frauancsben, die nachstc von Méin-

ncm, usw.. Einigc Mfinncr sahcn sich

vor dcm chf gestoficn, wolltcn dicsc

Trcnnung nicht and vcrstandcn dies airs

eincn Verslofl gcgcn das Konscnsprin—

[43] SF 2/99

zip. Einc Fran schricb hicrnu:

“Die Kritik von Manncm. daB es Reine

Konsenscnlschcidung war. klingt in

mcinnn Omen absurd. Nnch 1116 in der

Gcschichte habcn Frauen ihmFreirfiume

erbcrcn Oder sic gar mir Manncm ge-

meinsam bcschilosscn; sic wurdcn immcr

crkiimpft. Ich behauptc, dam sons! auch

kciincmistzmdcn wiiren. Daisistbis heme

so gcbiiclben. Allen andcrc ham: rich ffia‘

cine Farce."

Der Irrtwm, ant” dcm snwohl das

Mchrhcits— sisancn (1% Knnscnsprinzip
bcruhcn, bcsrrcht darin, nur Mcmschcn

zu kcnncn. Hicrbci crschcim mir das

Mchrhcihsprinzip nbjcktivistisch zu

scin: allc Mcnschcn sind glcich und

wcnn nur oft gcnug cine ‘anfgcklfirtc
Mehrncit cntschcidcn kann‘, findcn wir

dic thrhcit, den richtigcn Wag. Und

das Knnscnsprinzip schcim anf cincr

subjcktjvistischcn Annahmc zn bem—

hcn: allc Mcnschcn sind so untcrschicdl-

lich, dafl cs nicht gut ist, von cincr

Wahrncit anszugchcn, dahcr mug so-

langcdiskuticrtwcrdcn.biscincLfisung
gcfundcn wird, die allc zufricdcn stem.

Sandra Harding, dic in ihrcm Bush

”Dds Geschlecht den Wissens” ver-

suchLdicThcnricdcr Drcifachcn Unver-

driickung mil dcr Standpunkuhcoric zu

verbindcn, bcnutzi dcn Bcgriff dcr

“slrcngcn Objciztivitm". Sic [chm so-

wohl dcn Subjcktivismus (van der Esna

tcrik bis zur Postmodcmc) ab, dcr sngi,

daB cs kcinc Wahrhcit (zn crkcnncn)
gibt, als auch den “wisscnschafdichcn”,
sachlichcn , methodcn fixicrncn Oibjckli—
vismus, den sic nur fiir “schwach ob—

jcktiv” mm, weii er dcn/dic Forsahcndc

nicht in die Forschung mircinbczicm.

Sic sagt, “guts” chrzcugungcn sind

sozial vcrortct, dcshalb stcllt dic Stand-

pnnkt-Thcnric “die Bcobachlcrin und

ihrc "Bcobachtungsinstitudoncn” auf

dLiesclbeEbcncdchrilikwiirdigkcitwire
dic zu bcobachtcndcn Gcgcnsrréndc”

(Sandra Harding, Das Gcschlccht dcs

Wissens, S. 195). first drum kann von

eincr “strengcn Objcktivitéit" ausgc-

gangcn wcrdcn.

Dicse Ansatz [2113i sich mcincs Er-

achtcns anf poiitischc Entschcidungs-
findungspmzcssc iibcrtragcn:

ein “schwachcr Kansans" ist cincr,

d‘crdicgcscllschafdichanidcrsprficnc
vcrdcckt i331, indcm Manner mix ihrcm

Veto fcministischc Positinncn ab-

schmcncmkdnncnméihmndcin“stren—

g‘cr Konscns” davon ausgcht, dafl cs

unmrschiedliichcfiompctcnzcn gibt und

dafl Mfiznnmr, Wwific, Ecichc, Hclcros,

kfirpcflich 11nd gcifltig dcr Norm an-

sprcchcnchcnschcn,... in bcstimmlcn

Enmhcidmgspmmssml nichls zu sagcn

habcn was wichdg ware.

meg und Mfiinnlichkeif

M31!!! Hcrbsl; 19% dic Bcrichlc fibcr

die Vergcwalrigungslngcr i‘n Bosnicn

bckannt wnrdc, ‘meintc cinc Frau aus

unscrcranarchistiischcnSludiCngruppc,
wir m‘fimcn was machcn... Was solllcn

wir machcn?‘ A15 anarchistischc M iliz

in Bosnian cinmarschicrcn?
In annien wurden 60.000 Frnucn

vcrgcwalligt, 30.000 von ihncn wurdcn

snhwangcr. Auch UN-Soldarcn bclci—

ligtcn sick an Vergcwaliigungcn, nic-

dcrifindische Soldaleri bckamcn Play-
boyflcftc gflschcnkt, damil sic sich

zurfickhaltcn...
Wet gmntien nus, some cs irgcnd—

warm in former Zukunft tatsfichlich zu

mditflrischcn Knnfrnmationcn zwi-

schcn dam Stain unddcn bcfrcilcn Com-
mnncn kommcn, daB dic libcruircn

Mfinncr nicht auch vcfgcwaliigcn? Das

Taterpmfil vnn Vcrgcwaltigcrn ist

Mannlichkcit 3EIN3], und Thcwclcil

npnchitvon dcr“crlauhilcn chnrclung”
1m Kn'cg. womit erkknn wird, wcshaib

“plfitzlich” auslicbcn Miuncnschcn Bc-

sucn warden.
‘

Die Gynfikniflgin Monica Hauscr is:

Endc 1992 nach Bosnicn gcfahrcn und

hat don in (let zemmibosnischcn Sladl

Zfemcaem TherapiczcnLrum ffir Irau ma—

mime Frauen and Miidchcn crrichtcl.



Zur Zcit vcrsucht sic, Frauen aus dem

Kosovo Unterstiitzung zukommen zu

lasscn. In cinem Vortrag beklagtslew

gcscllschaftliche Desimeresse an dem

Schicksal der schwersttraumatislerten

Frauen und Madehen fill-14}.
Damit ein “Libert‘clre Knmmlunalis-

mus” sich nicht ebenfalls zur “Unter-

lasscne Hillcleistung IG" (Monica Hau-

scr) zahlcn muB, sollte Mfinnlichkeit

zcntral problematisilert werden und

Therapicméglichkeiten nichl als irre-

levantfiirdle Schaffungeinerlibertflren
Gesellschaft denunziert werden. Thera-

picn sind (lebcns-)witchtig ft'tr trauma-

tisicrtc Mcnsehen und fiirclie“Entschar-

A
”SH EilN EZN 87$)RFAU.‘

“A

lung” von uns Mannern. Ich grenze

mich ab von dcm ganzcn esoterischen

Kram, sche abcr dennoch gute Thera—

picansatze, die auch mit einem anarchi-

stischcn Sclbstverstfindnis zu verein-

barcn sind.5 *
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Anmerkungen
1 Das Problem einer allzu verniinftigen,

solidarischen Gesellschaft hat Ursula

K. LeGuin in ihrer Utopie "Planet der

Habenichtse" (‘The Dispossed") dureh»

gespielt. Und Ernst Bloch kritisierte am

Marxismus. dafi er bislang zu sehr die

Analyse der bestehenclen Verhiiltnisse

in den Vordergrund stellte, die M63-
liehkeit im Sinne des “Nach-Méglich-
keit-Seienden" (Aristoteles Kata to

dynatun), den Kfiltestrom, und darfiber

das Noch-Nicht-Seiende. das “In-

Mé‘glichkeit-Seiende" (Aristoteles

Dynamei on), den Warmestrom,

vergessenOder als kleinbfirgerlich diffa-

mien hat. Allerdings warm Bloch auch

vor einem Warmestrom ohne kritische

Analyse. den er als “meldosen Opti—
mismus”bezeichne t. Warme- andKalle-

strum gehtiren zusarnmm—

hderTransaktions—Analyse wirddavon

ausgegangem daBdlerMensch versehie-

dene “Ilch-Zustéinde" erlemt hat: daa

Kind-10h, das Erwachsenen—Iehunddas
Eltern-Ieh. Diesen Ieh-ZustandmKellen

sieh die Tugenden Neugier (Kind-Ml),
Vemunft (Erwaehsenen-Ieh) and 501i-

daritfit (Eltem-Ich} zuordnezu finder TA

gilt es als “gesundl”, zwisehen diesen

Ich-Zusta'lden wechseln an kfinnen, ale

alle zur Verfilgung zuhaben. Iehspreehe

ungeme von Gesundheit und wfirde

cliese Kompebenz lieber als mensclfllche

Wfirde bezeichnen.

Heiliger. Anita / Constanee Engelf‘ried
(I-llrsg.) (1995): SexuelleGewalt.M§nn—

liche Sozialisation und potentielle
Taterschaft, Frankfurt 21M. 1New York

aus: Hansen Monica (1997): Die bos-

nischen Frauen...

2.13. die gesehlechtsspezifischen Selbst—

hilfetherapieformen FORT (Frauen

organisieren Radikale Therapie) and

MRT (Manner organisieren Radikale

Therapie). Zu MET kfinne Infos fiber

den Mannenundbrief hemgen werden:

Redd/cation Mfinnerrundbrief Clo Iry‘a
laden Bankrott, Dahlweg 64, 48153

Mt'inster

Karl M. Kreuger T

van l?@lfG. landmesser

Melu als cine Woche habe ich gebraucht um den Tiel‘schlag einigermassen zu

verlcraften, den mirdje Nachrichtvom plétzlichenTodeines langjfihrigen Freundea

und Genossen verpasst hat. Als ich mach ein paar Tagen Abwesen—heit von zu

Hause meinen Wust an e—mails abriefwaren zwei dabei, die mir von verschiedener

ui-ederlandlseher Seite mitteilten, dass Karl M. Kreuger am 10.3.1999 in seinem

Belt tot auf—gefunden wurde.

Widerspriichlich war die Todesur—saehe wiedergegeben: Himschlag bzw.

Herzbluten (’2). Freundlnnen war auf—gefallen, dass Karl ein paar Tage von der

Bildl‘a‘eche verschwunden blieb und, d2 er vie] dutch die Weltgeschichte reiste,

gingen sie zunachst davon aus, dass er verreist sei. Offenbar kamen ihnen dann

doeh Bedenlken und sie lies—sen von der Pollzei die Wohnung tiff-men, wo sie Karl

- allem Ansehein nach schon einige Tage tot - vorfanden. Am lSleerz 1999

wurde Karl einge-aschert und begraben.

Wer war Karl M. Kr‘euger?

Karl war einer der aktivsten nieder—Ifindischen, ja einer der aktivsten euro-

p'aischen Genossen, die ich kannte. Als Herausgeber der Zeitschrift DE RAAF

SF 2/99 [49]



(Der Rabe) lemle ich ihn 1986 in Paris

auf dem Kongress der 1FA (Imema-
tienale des Federations Anarchistes)
kennen und haue seildem ununterlbro—

ehenen Konrakt zu ihm. Ausserst be—

lesen, gcwerksehafllich engagiert -

anarchosyndikalisrjsch, verstehl sirch -

in De Vrije Bend (Der Freie Blind),

kommunikaliv, mchrsprachig uncl mit

Anarchistlnnen in aller Welt korrcs-

pondierend, warer ein interessanter und

ergiebiger Gesprfiehsparmer, mit dem

es sich immer lohnte zu diskutieren und

Einsehatzungen auszutausch‘en. Viele

Jahre hat Karl einen wichligen Beltrag
zurn inlemationalen Adressenteil des

sehwarzroten KALEND‘A gelcistet uncl

im KALENDA 1995 fiir uns die Ge-

scliichte und Gegenwart ties nieder-

landischen Anarchismus zu Papier

gebracthie Gesehichte des tiirkischen

Anarchismus ausdem KALENDA 1997

fiberselzte er fijr die Zeitschril‘l seiner

Gewerkschaltsinitiative BUITEN DE

ORDE (Ausserhallb der Ordnung) fiir

die er standig schrieb. Nicht nur mach

Polen und in die slaviscl‘nen Lander ver-

banden ihn viele persfinliche und poli-
tische Beziehungen unrl in den Zeiten

des Krieges in Exfli’ugoslavien hater

mil anderen donhin Hilfe organisiert
und fiberbraeht.

Karl, mil seiner vome elwas gelich-
teten graucn Wusehelmaehne, war ein

fiussersl humorvoller und vfillig unver-

kniffener Mensch, der in den besten

undogmatischen Traditionen der Am—

sLerdarner Kabeumers stand! We er mil

Lenten im Gespréirch war, reizten seine

spitzen, treflsicheren Bemerkungen zu

211— und Widerspruch und Seine fro—

tzeligen Witzeleien zum Lachen. Einer

seiner Standardwitze befasste sich mit

seinem Namensanfang: “Karl M. der

Anarchist ...”, das fand er lustig.
Streitbar undl warmherzig haueder ker-

perlieh kleine Mann, der im Sommer

geme kumhosig und in Jesuslatschen

durch die Gegend lief, viele Freunde

und Freundinnen und das Herz aufdem

richtigen Fleck. Zwar maehte ihm seine

Gicln manchmal sehwer 2n schaiffen,

aber sie erlaubte ihm auch ein grosses

Mass an Freiheit, das eine Arbeilsun-

fahigkeit in der Winschafr ihn zu uner-

muedlicher Arbeit und Reisen fiir die

libertéire Bewegnng befahigten. Karl

hatte keine Probleme, mit wenig au‘szu-

kommen und war ein wirklich “glijck-
licher Arbeitsloser”, der seine gewon-
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nene Zeill an schétzen uncl an numen

wussle.

Einige Male war Karl alien bei mir in

Berlin (mach Den Haag habe ich ea

leider nie geschafft) und eigentlich
wollte er mieh bald mal wieder beau-

chen. Bei einem seiner Besuehe wnlmte

er einige Tage bei mir und ich klagle
ihm mein Leid,dass ieli vorlaulerSlress

nielnmal (lazu kamefien Kfichenberlen

aufzuwisehen, und dassaueh meme Mil.

bewohner sich da vfillig unzuslfindig
fiihlten. Daraufhaue ich ausserlialb dea

Hauses zu tun. Als ich zurfiekkam, war

die Kiiche gepuLzL Karl, als mein Gast,

have ohne Aufhebens an maehen den

Baden gewisclhl. Icli war besehamt and

erfneut zugleich. Da haw: einer ver-

standen, dass es auch wielilig ist, an-

deren bei Dingen zu heifen, die neben-

saehlich erecheinen und clennoeh :fijr

das Wohlergehen nnerlasslich sind.

Karl war ein hillsbereiler und einliihl-

samerMensch,dernichtiiherderheeren

polilisehen Idee die kleinen Binge des

Lebens und die Menschen ans den

Augen verler. Dies illuslrierl aueh das

Folgencle deutlich.

Mein Freund und Genome Will F1'th

von der F.A.U./Osteurepagruppe
schrieb m ir fiber Karl folgende bezeieh-

nende kleine Gesehichle:

"Ich habe Karl lm Frl'lhling I939 in

Zagreb (Kroalien/Jugorlawicn) ken-

nengelerm. Danmls studierte lch don

und mlschle mick miter die Anarchist-

Innren. Karl war and: gekommen. um

die Zagreber Anarchoszene zu er-

kunden, so dam wir was dart aufelnem

Treflen zum ersren Mal begegneten.

Wegen Problemen mit einem Schlaf-
plalz is: er eine der ersren Nc'ichte in

Zagreb l‘ieber durchspazz'err. stat! cine

junge Fran Em Wohnhelm. wo» er must

hc'ilte unlerkommen kb'nnen, zu slb’ren.

Das hat mick als schquabhringigen
Frr‘ihaufsleherryp breeindruckt. Damals

war mir Karl nicht wheeling: yympa—

thisch, aber im Larry’e der Jahre, air ich

ihm immer wieder begegnete (auflAA-

Ereignissen and Ornvesureffen) - damn

doch sehr. Ich habe Karl lmmer aufge-
sclzlossen and emgegerlkommnd ge-

flmden. Mil Krill/c hat er sick night zu-

rlickgehalten, aber sic kam meis’t ~ so

habe ich' s erlebl - of: aufer'ne ironlsch-

witzelnde Art and Weiss heralds, die ich

sympalzischfand.
Obwohl ich ihn nick! besanders gm

kannl‘e, bin lei: lraurlgl dam er lot isl.

Semen ruhigen, warrrlen Aklivismus

werde ich vermlssen.”
‘

Will

Venniseen werde ieh3 Karl auch. Ge-

rade jetzt, in den Tage‘n dcs Kosovo-

Krleges wl’lre ml: seine Einschiilzung

wlehtig gewesen, hatten seine Verbin-

dungen in die Region ein zusiitzlichcs

kleines Eingreillen Oder Kommunizic-

fen erlaubt. Karla Tad ihal cine grossc

Lficke hinterlasaen, nicht nur in der n ic-

derlfimdiscllen anarchialischcn Bewc-

gung,eendem auch in den Herzcn vielcr

Meneehen, die ihn kannlcn.
Dee 16mm Mai habe ich Karl auf den

PINGSTERLANDDAGEN 1998 auf

dem anarchistisehen eelbsiverwalicten

Campingplatz Appelaeha “Tot Vrij-

hellsgezinmig"(ZmFreiheiLegesinnung)
geml’fen, auf dem sieh‘ die niederlaen—

disehen Anarchietlnnén seil 1932 un-

unterbmehen (r) jalrlir‘ah zu Plingslcn
neffen. Ea war aueli das 100. J ahr dcs

Besteliensrlerfifeilaehrifl “Dc Vrijc So-

cialist”. Wir batten eirie gulc Zeil und

einige gum Gespmeelic milcinander,

gerade aucll fiber (lie Bcdculung dcs

Internet ffir die libermre Kommunika—

lien. Karl hatter sleh jzlhrclang mil (ler

Annfiherung‘ an die ICj‘omputerlechnik
schwer gelan und das andenc sieh nun.

Selbst gerade Clem Tori von der Schippc
gespmngen, war ieh zum crslcn Mal

wiecler mill meinem Molorrad un lcrwcgs
and musste allzubald wiedcr fahren.

Wilt umarmlen una cin chzlcs Mal

feel und innig. Ieh bane nichl gedacht,
dass es dag allerlelzw; Mal scin some.

Macks gut, Karl, wolimmcr Du jet/.1
aueh bier! *
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Die- Erleh—Mlfirhmmeesellschgft in

Llllbeelr heal rein ne‘uesr Hefl hernus— l

gegeben. Umler elem ‘Tiiel "'Lileralur
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Die Geschichfe der Hausbesefzerlnnenpresse in Wes’r- und Ostberlin

Anleng 1990 wuchs in dcr Haupmadl
dcr DDR die Hausbcsctzcrlnncnbcwc-

gung. Die aus dcr DDR, dcr Bundcsrc—

publik und Wcslbcrlin smmmcndcn

Hausbcsclzcrlnncn publizicrtcn crsl-

mals gcmcinsam Zcitschriflcn.

Dic Emstchungsgcschichlc dicscr

Publikmioncn isl nichtohnccincn histo-

rischcn Riickblick'zu vcrslchcn:

In dchundcsrcpublik fandcn Anfang
dcr sicbzigcrlilhrc im Rahmcn dcr Stu-

dcmlnncnbcwcgung crstc Hausbc-

seizungcn vorallcm in Mchpolcn wic

Frankfurt und Berlin sum. Auch in klci-

ncrcn Universiliiquuidlcn wic Frciburg

und MUnslcr kum cs zu Bcsclzungcn.

So crinncrn hculc noch cinigc chcmals

bcsclzlc und nun sclbslvcrwallclc Hiiu-

scr wic 2.8. dic von 19721315 1984 be-

sclzlcFraucnstr2115024 im wcslfiilischcn

M [inslcran vcrgzmgcnc Héiuscrkiimpfc.

Dic Einhcil dcr Inlcrcsscn von Slu-

(IcnIInncn und Arbcilcrlnncn im go-

mcinsamcn Kampf gcgcn dus Kapiml

hcrzuslcllcn, sowic dic Aul‘ncbung dcr

Einlcilung dcs chcns in Arbcit und

Frcizcit zugunslcn kollcktiver SLruk-

turcn war dus lhcorclischc Koncht dcr

Hausbcsctzung ais polilischc Kampf—

form, (1cm jcdoch cinc ganzandcrc Roa-

lilz'jt gcgcnflberslzmd.2 Vor dcm Hin-

Icrgrund cincr Inncnsladtumslruklu-

ricrung, die mil slcigcndcn Mictcn und

spckulaiivcm Lccrstand von Wohnhiiu—

scrn cinhcrging, prijglc die aus mchr 315

1.000 Aktivisllnncn bcslchcnde liber—

Liirc Sponti-kalion, dic aus dcm che-

maligcn Sozialislischcn Dculschcn

Swdcmcnbund (S DS) hervorgegangcn

war, in den Jahrcn 1971 bis 1974 die

Frankfurter HausbcsechrInncnszcne.

,,1m September 1971 kam es zu ciner

grb'Bcrcn SLrchnschlacht, die zu cincr

stcigcndcn Anzahl von Mictstrciks und

Hausbcsctzungcn fuhrlc. Im Frfihjahr

1973 wurdcn vcrmchrl Diskussionen

um militantcn Schulz von Hiiuscm und

Dcmonslralioncn gcf111m und die Spon—

tis bcsch1()sscn,in dic polirische Offen-

,,Iri Erwiigung, “(12113 dar‘Héiuzger “

graham
'

‘ ‘
“

wéihrend 1111' um; Dime 8131138 121131;
haben wir begchlfl sex .

‘

einzuziehén
weil as mm in m

mam @3131“
"

ran Léchem nicht

von Berna’Drab/(e

sivc zu gchcn. Dcnnoch wurdcn, U012

milimnlcrVcrteidigungDcmonsuafio—
ncn und brciL gclragcncr Solidariuit bis

Endc Februar ’74 die wichrigstcn H‘ziuscr

von dcr Polizci geriiuml, und die Bowe-

gung [and in Frankfurt wcitgchcnd ihr

Endo.“ 3

In Hamburg kam 05 1973 zu Rau—

mungcn und crslmals zur Anwendung
dos § 129 SLGB (,,kriminc11r; Vercini~

gung“) gcgcn HausbcsclxcrInncn.

Anfang dcr achlziger Jahre erlcbte

die Bundcsrcpublik die bis dahin gréBLe
Wollc von Hausbcsctzungcn, allcin

1980/81 wurdcn mchrcrc hundcrt Héiu-

scr instandbcsetzl. chlrum dcr Haus—

bcsclzcrlnncnbcngung war West—

bcrlin. 1m Winter 1980/1981 hauc die

Anfang dcr sicbzigcrlahrccmstandcnc



Westbcrlincr Hausbesetzerlnnenhc-

wegung mil zeilweise iiber 160 in-

standbcsclzlen Hausern ihre erste Billie

encicht. In den beseuten Hiiusem leblen

unler der Parole ,,Legal—illcgal—scheil3-
egal!“ his 211 3.000 Menschen, die wei-

l0 Teile ihres allliiglichen Lebens kol—

lekliv selbst organisicrlen.4 In diesem

sozialen Milieu enlwickcllc sich einc

chenrlige, viell‘allige Gcgenkullur mil

Kabareu-, Musikgruppen u.v.a.

,,(...) es isl einc undogmalisehe

Bewegung, cs gibl kcine Leaderfigu-

ren, keinc Form von Partciorganisalion.
Was sich enlwickelle, land auf der

Grundlagevon persénlichcn Bedlirfnis—

sen und den gesellschal‘llichen Zusam-

menhfingen, die die Lcute vorgefundcn
hancn. sum.“ 5

Es kam m zahlreiehen gewallliitigen
Raumungen. Nachdem am 22. Septem—
ber 198Lder Hausheselzer Klaus] Urgcn

Railay6 von Polixeibeamlen iiber eine

Slralse gehelzt und von cinem Bus

[Olgclahren wordlen war, deulele sich

das Ende der Bewegung an. lnnerhalb

der Bcseuerlnncnszene vollzog sich

nun eine Spallung in ,,Vcrhandlcr“ und

,,Nichtverhandler“.

,,Die Linien und Diskussionen inner-

halb der Nichlverhandlcrfraklion priig—

Len bald die sich daraus cntwickclndcn

Positioncn der West—Berliner Autono-

men. Sie fanden ihrcn schrifllichen Aus-

druck in der monallich erscheinenden

Zeilschrifl radikal. Der Westberliner

Lokalleil der tax wurde zum Pro-

moterforum dcr VerhancllcrfrakLion.“
7

Zudcm crschicnen weiLereZeilschrif-

ten aus der Hausbesetzcrlnnenbcwc-

gung Westberlins. Militante lnSland—
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beseLzerlnnen machten 2.3. unregel-

mfiBig ab dem 24. April l98l RAMBA

ZAMBA. Unler Clem Unterlitel .,Neues

aus dcr Kiczkllche“ informierten sic

fiberRaumnngen, Kriminalisierung der

Hausbeselzcrlnncnbcwegunlg und (lis-

kuiierlen uanl‘ dcm Mono ,,lnsland-
beselzen stall Kapullbesitzen!“ die

Pcrspekliven der Besetzerlnnenbev

wcg‘ung. Ab Oslcrn l98l erschien

wdchanlieh diclnstand Besetzerl’ast,
die sich als ,,niclu-kommerzielle Basis-

mining aus der Berliner Haaserkarnpf-
bewcgung“ jecloeh niche als deren

Sprachrohr versland. Die presscreehl—
lich von Chefrcclakleur Thomas Hirsch

veranlworlele Zeilschrifl erschien bis

Anfang 1982. Die Auflage cler anfangs
mil ,,Informali0ncn fiber, unter, van

Beselzern u. Anderen“ uncl spam mil

,,1 lluslrierleZeitung zum Wochenencle“

unlerlilelten Allernativzeilschrifl51,ng

von 2.000 auf 8.000 Excmplare, die

DIN A4 Seilenzahl in l2 aul 36. Das

Projekt war n.3, aufgrund redaklions-

interner Machlsl‘rukturcn und der stark

nachauflen gewandlen Ausrichlung und

Aufmachung als ,,Hochglanzillu-
strierle“ innerhnlb clcr Bcselzcrlnncn-

szene umslrillen.21wei Rcdaklcure und

zwanzig Handverkfilil‘crlnnen bcslriuen

ihren Lebenaumerhalrdurch Produklion

bzw. Vcrkaufcler 11.3. von Berliner Zei-

tungskiosken verflrcilelcn lnstand

fleaeitzerl’nst.

Veranlalil van de 11 (lamaligen Biir-

genneislflrflicharel Von Weizsiicker und

seinem Innensenalm Heinrich Lummer

(beide CDU), warden ca. zwei Driltcl

derbesemten Wuserin dcr crslen Hallie

der achmiger Jahrc von dcr Polizei gc—

mammal ein Drillel wurden legal isicrt.

Nut wereinzell kam es danach noch zu

Beselznngen and so sich ien d ic Bcsetzcr-

Innenszenelflerlins zerschlagcn zu sein,
als as 1990 zu ciner Renaissance dieser

Bewegung im Ostléil (ler sich wicdcr-

verainigenden Sladt‘ kam.

Hauslbeselzuingen woren

much in der DDR nichls

Neues

l
”In Hallie gab ea schon sen Ende (ler

mhzigerrJahreeine vernelzle Wohnge-

mezinsehnfls- and llznisbesclzersxcne.

Es»; cnmtanden Quailicrc, (lic (...) l‘iir

dag unangcpafllc Milieu zu Inseln dcr

Lebenslreude warden.“ "

In Oat-Berlin gab es 7.. B. soil. I982

”stifle Hausbesclzuhgeri“ in (lcr Fehr-



bellincr Sirch.‘° ,,’Schwarzes Wohnen’

in leerstchendcn Wohnungcn gailprak-
lisch als Volkssporl und wurde zu eincr

wahrcn Massenbewegung. Vielc W0h~

nungsbcsclzungcn fiihrtcn mit der Zcil

In der Taisache, dab auf diesc Weise

piiilzlich ganzc Hiiuscr ‘schwarz’ bezo—

gcn waren. Ein Bcispiei dni'iir war dds

Haus Prenzlaucr Alice 203/204. Scii

dem Friihjahr 1989 wurde Stiick [iir

Slijckdic Wohnungcn dcsHinlerhauscs

cine nach dcr anderen ‘schwarz’ bozo—

gcn. Im Januar 1990 crkliiricn sich die

Wohnungsbeselzer ais Gruppc und das

Haus als bosom. Oflmais warcn Kom-

munnlc Wohnungsverwallung (KMW)

und Polizei zu iibcrfordcrt, um dicscs

zu bcmerkcn. Micistens wurdcn sic ersl

durch Denunziationen von ‘wachsamcn

Milbiirgern’ darauf aufmcrksnm.“
”

Nach dcrOffnung dcr Mnucr wurdcn

in Oslberlin zahireiche Hiiuscr instand-

bosom und in dcm neu ansiandcncn

,,rcchlsfreicn Rnum“ erbliihte cine zu

groBen Tcilcn anarchisiisch-auionom

ausgcrichlclc Huusbcsctzcrinnenbc-

Oiihne) WtOHiNUNG) /

Housbesetzerlnnen

Selbsidurstellung / 32/

2232

Die aus 081 und West stammenden

Hausbeselzerlnnen wollten durch die

Produkiion eigener Medien einerseits

eine Gcgen— und Mcdiendffendichkeit

schdfl‘en und andercrsciLs die Kommuni-

kalion zwischen den besetzten H‘ziwsem

verbessern. Anfang 1990 veréffent-

Iichien die erstcn elf beselztcn Hauser

ihrcSeibstdarsteilungcnindcreinmaiig
miidem Unlcrtilcl ,,BesetzerInnen—Info-
Biau“ hcrausgckommcnen 0(hne)

W(0HH1UNG). Das ,,Bcsetzer1nnen—

Info-Blau“, mil Hand geschricben und

aufciner Handabzugsmaschine verviei—

fiilligl, haue nichl zuilcm wegcn der

schiechicn Druckqualiuil Ahnlichkcil

mil dem anarchislischcn Kupfsprung,

dcm moAning Star und andiercn eben—

falls hckiographicncn DDR-Umer-

grundbliiucrn.

F0103 auf dieser Seite: Peter Kaiserer

Wogung. Wcil im Wesltcil Berlins nti',

Wenigen Ausnzihmen (Marchslmfic/
Einsteinufcr in Chariouenburg) allc

bcsclzlcn Hiiuser gcriiuml wordcn

Waren, konzcntricncn sich ncben den

zum Tcii aus dcr DDR-Opposilions—

bewegung kommcndcn Bosclzcrlnnen

nun auch Westbcriincr Autonomc auf

die Ncubcsctzung von Héiuscrn im Ost-

lcil dcr Sladl Oder zogcn in don bereits

besclzle Hiiuscr ein.12

1m Mai 1990 crschien ais Nachfolge-

blau der 0(hne) W(OHNUNG) die

Haushesetzerlnnen Selbstdar:stei-

lung, in d-er sich sechzchn dcr miuler-

weiie 50 in Oslberiin besclzten Héiuser

vorslclitcn. _

1m Herbsl 1990 befand sich Oslberiins

Hausbcseizerlnnenbcwegung mil mehr

als 130 besctzlcn Hiiusern auf einem

thcpunkl. Als offiziellcs Sprachrohr

dcr Hausbcsclzcrlnnenszcnc erschien

SF-Redakiionstip NLS

Johiannes Hiimer uniersuchie die:
BeZIehung :zwisohen Mam»: Ufld

Proudhoni (Vgli SF—éfi, dori ieicier‘
falsche Preisongabe). Ersci‘aienen

im Peier Lang Veriag 19W UNTEEF;
dem Tiiel ”Philosophie tie in Misw- i

ére ode-r Miisére de in: Philem-

phie? 2503. .55.-
3

am 6. August 1990 mit dem zun'zichsi

beibehallenen Nebentitei Besetzer-

InnenzeitungdieNuiinummerder HZ.

Zuvor wurde 21m 31. Juli 1990 eine

,,V0rab-Nomummer“ als Reaktion auf

die crsle Rfiumung eines b-esetzten

Hauscs herausgegcbcn. Der Magistral
haue die von Voikspolizistcn durchge-
i‘iihrtc Riiumung dos cine Woche vor-

hcr besetztcn Hauses in der Oranien-

burger $erch 186 am 30. Juli ange—
wiesen. Damit versuchtc or die zuvar

verkijndete ,,Berliner Linie“ (soforiige
Réiumung von neu beselzten Hausern)
gegen den Willen der von PDS und

Biindnis 90/Die Griinen dominierlen

Bezirksverwaitung Beriin—Miue durch-

zusiclzen. Lelzlerc bot aus Protest gegen
diesc Poi i lik den Geréiumlen ein andercs

Haus in der Gormannstrafic 5 an.

Von nun an wurdejede Neubcseizung
umgehend geréiumt.

M iidcr ,,V0rzib-NOLn ummcr“ wollten

die Beseizerlnnen Gegenin fermaii‘onen
zur bfirgerlichen Presse verbreiten.

Gleichzeidg wurde zu Aktionen und

zur erslen gréBeren Demonstration der

neuen Hausbesetzerlnnenbewegung in

Oslberiin mobilisiert. Mehrere tausend

Menschen folgten dem Aufruf 11nd

demonsuierten am 4. August 1990 am

Frankfurter Tor in Osiberlin unter dem

Motto ,,W0hnraum fiir alle soiange der

Leerstand rcichlt!“ ‘3

Die Schaffung der BZ stand im Zu-

sammenhangmitden einigeZeitvorher
veranstalteten fiberregionalen ”Hansen'-

kampftagen“ in Hamburg und den Nach-

bereitungstreffen dieses Hausbese‘tzera

Innen-Kongresses. Die Nuiinummem

sollten zunfichst von ieiner fasten Re-

dakLion gund die weiteren Ausgaben
roiierend von jeweilsanderen besemen

Hiiusern gelragen werden.

Am 22. August 1990 erschien die BZ

Nr. 1. Hier wurde auch das Konzept
dieser fiber ein P‘ostfach in der Mainzer

StraiBe 5 zu erreicheniden BesetzerIn-

SF 2/99 [531



nenzeitung vereffemliehl. Die offenen

Redaklionstxeffen sollten von nun an

jeweils freitags ab 20* Uhr in dem Hans

staltfinden, das sieh bereit erklfirt hat,

die nfiehste Ausgabe cler Zeitschril’t zu

machen.

”Dias heiBt, daB neben den - h0ffem~

lieh , vielen aus Clem Hans aueh noch

andere, die 2. B. die vorherige(n) Num~

mem gemaeht haben, die Redaktion

maehen und einzelne Aufgaben fiber—

nehmen.

Wiehtigist,dal3auch welcheaus Hiiu-

sem kommen, die zukiinflig eine Num-

mer machen wollen, vor allem aber

welche aus dem Hans, das die niichste

Nummer macht.“ ‘4

Die Redaktionsarbeit beslehe haupt—
siichlich darin, die Arlikel zu sichlen

und den Aufbau der Zeitsehrift zu dis-

kutieren. Darijber hinaus mfiBlen sich

Menschen bereil erkliiren, Termine zu

sammeln und das Protokoll des minde-

stens einmal wdchemlich mgenden ,,B—

Rats“ — des sieh aus den Bewohne—

rlnnenderbcsetzlen Hiiuserzusammen-

setzenden Beselzerlnnen-Rals - zu

schreiben. Das Layout, die Erslellung
der Druckvorlage erfordere ca. zwei bis

drei Slunden Arbeit.

,,uann mUBten sich noeh 2 Oder 3

bereiterklfiren, beim Druek mitzuhel»

fen. Dasist zwar schon mehr Arbeit (ca.

8 S tunden), machtaber aueh SpaB - von

wegen selbstbestimmt arbeiten.“ ‘5
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Fardie Veneilung gab es einen festen

Schlfissel,der in die vier Bereiehe Wesl—

Berlin, Mine, Prenzlauer Berg und

Friedrichshain gegliederl war.

Die ersten Nummem gingen ,,weg

wie warme Semmeln“ “‘qu die HZ er-

schien weehemlieh mit cinem Umfang
von 20 bis 34 DE A4 Seilen und mil

Auflagen von 800 bis 1.000 Slflck. Als

Agilations- und Diskussiensorgim der

Bcselzerlnnenszene verel‘femliehle sie

formn u.a. SLraBen flash, Fae-ten. Demon-

strations- und Akiionsaul’m fe, die Pm;

lokolle des Besetzerlnnemats, Selbsl—

darslellungen, Erklflrungen, Beriehle

von und Diskussionen fiber den Sinn

Oder Unsinn von Vertragsverhamllun-

gen.

Zu diesem Zeilypunkt war die Rese-

tzerlnnenzeitung (lag wichtigste Dir;—

kussionsorgan der liberléiren und aute-

nomen Szene innerhalb Oslberlius und

gerielsomit aueh in das Visier des Ber-

liner Verfassungsschutzes, (101' 1991

konsmtierte, sie h‘abe mil ihrem polili-
schen Anspruch flir den Ostleil Berlins

eine iihnliehe Funklion wie the van

Autonomen im Westleil Berlins her—

ausgegebene Interim.”

Nachdem mehrere Hwnderlselmflen

rl‘,

Pelizei aus der ganzen Bundesrepublik

zusammengemgen warden waren, um

die von Biirgermeisler Walter Memper

(SPD) gewfinschle Rfium ung ales Zen-

Lrums der Beselzerlnnenbewegung in

derMainzerSuaBe 11nd mhlreicher wei-

terer beeemer He‘luser im November

1990 cluzrehzuselzen, ‘zerbrach die in

BerlinregierendeRel—Griine Koulition.

Auch die Beselzerlnnenszene und ihr

Spraehmhr gerieten zaneh mend in cine

Wise. Nachdem (lie Aullage zlul‘ 700

abgesunken war, erséhien unler dem

Tilel ,,BZin NOT“dieersle, seehs DIN

A4 fieilen um fassetndeNoumsgabe. Die

Venfie‘bssimkmr def HZ liege ,,'/.iemlieh

danieder.“ ”Um die Elnkoslen zu (lec-

ken. mlifllen mindesflens die Einn::h-

mm 9011 einem View-:11 der Au Huge '/.u-

rfiekfliefien. Da dies iii der lemon Zcil

nieht mehr geklappt lmbe, sei es n01-

wendig, "(fall sieh ein paar mehr Men-

sehen zuaammenselzen, um den V er-

lz‘ieb zu reiorgarligieren, 11nd um nuch

fwtzuslelien, wieviele BZ
’

s Izusiich lich

gebrauehl warden.“

Dali sich dais Prejekt in einer sehwie-

rigen Phase befand, filing auch nus (ler

einige Wflchen spfiteri veriil'feml ichlen,

achlseili‘gen um! mil ,,Druel<cn heilSl

l

kommunismus
191891923"
wurde

ne‘u‘
dufgelegt
Verlag

Kommunls

scher
Kampf
1998,
482
3.,

36.—

Das
Sfcndardwerk
won

Hans
Man-

flred
Bock

“Syndikalismus
und
Links-

kzimpl‘en“ unteriitellen Nomusgabe
hervor. Mil. dieser Ansgube sollien die

naehslen Redaklionen zu einem Treffcn

am 4. April 1991 in der besemen K6-

penickerSlLraBe 137 mobilisierlwerden.



Fotos auf dieser Seite: Theo chimann

Dori solllcn Sinn und chck der BZ

(liskuticrl wcrdcn.
‘9

~,,Dic Situation lcndicrl in 's Hoff-

nungslosc. Falls Ihr bcmcrkl habl, gibt
es soil 2 Wochcn kcinc Hiiuscr mchr,

(lic Rodaklion machcn. Dic BciLréigc

(licscr BZ crrcichcn uns mphr zufiil-

“gum
D. Wolf, Aumr (lcr libcrliircn Ost-

bcrlincr Oppositionszcitschrifl tele-

graph, 3th hicr (lie dircktcn Auswir—

kungcn dcs Vcrl‘alls (lcr Hiiuscrszcnc.

Nzich (lcr Riium un g dcr Mainzcr SLrch

hiillcn sich die bcsclzlcn Hiiuscr zu—

nchmcnd ,,2iuscinandcrdividicrt“.
,,Wiihrcnd cinigc Hiiuscr in panik-

artigcn Allcingiingcn allcs unlcrschric—

hen, was ihncn scilcns (lcr Vcrmictcr

vnrgclcgl wurdc, versuchlcn andcrc im

Bodcn zu vcrsinkcn, um nicht aufzu-

fallen und sclbsi Zicl von Rijumungcn

Zn wcrdcn.“ 2‘

Dic Tailszichc, duB cin bcuilchtlichcr

Tcil (lcr bcsctzlcn Hiiuscr in Prcnzlau‘cr

Berg und Boriin-Millc zu scparaten

Vcrhzmdlungcn in den Siadlbczirken

chrging, habo dic mcislcn Bcsclzer—

Inncn im Oslbcrlinchricdrichshain und

dcr Wcsibcrlincr Marchstrch ,,auf die

Palmc“ gcbrachi. Nuchdcm Anfang

199] (lnnn dic Vcrhzindlungcn im Frenz-

lziucr Berg, im Summer 1991 im Bczirk

Berlin-Mine und Endc 1991 in Fried—

richshziin zibgcschlosscn wurdcn und

,,(lcr Schock fiber (lie Riiumung dcr

Muinzcr SlI‘ZIlSC lzingsam vcrblaBlc“, sci

(lic Bosclzcrlnncnbcwcgung ,,cndgiil-

lig“ cingcschlnl'cn. Und so klang uuch

(ins Editorial (lcr Anl‘ang Miirz 1991

publizicncn BZ Nr. 26 rcsignnliv und

,,miidc“:

,.Das Uhlichc... wir sind mudc (.. .).

Einc Zcitung, hcmusgcgcbcn nur cin

cinzigcs Mal, als Abschicdsgcschenk

von mir an dicsc tmurigc Ncuc Linke,

von dir und mir. Dic andcren mégcn

ihrc Zcitungcn machcn aus Pflichtbes

wuBLscin, ans Kommcrzgrfinden, Pro-

lilsuchl, prolestzmtischcr Ethik: wir

wancn ‘auf cine Zcil, in dcr Z‘citungcn
wicdcr von umcn cmslchcn, wachsen,

Sprcchcrwerdcngzulhcntischc,(lessen,
wassich wirklich tut in dchcscllschal‘L,

Basisorganc, Zcilungcn, in dcncn und

mitdcncn sich Mcnschcn vcrwirklichcn

und ausdriickcn. Machcn wir also dies,

unscr Elan, den glficklichcn Arbeits-

losen,Jahrgang 1;Nummcr 1, crste und

lctzlc Ausgabe, und wartcn und arbeiten

wir mi: damn, daB wicder Zeilen kom-

men, in dcncn wir , UIHICI' andcrem 2

unsere Zcimngcn machcn, kollcktiv.

Wic Olle Charly sagle: morgens an-

geln, miliags vé‘geln, nachmiuags ein

bchhcn arbcitcn, scis bei der Miillab-

fuhr, im Gczeitcnkraflwerk, in der Ge—

nossenschaftsbfickcrci Oder bei der

Verwaltung dcr Sachcnwelt, abends

komponiercn odcr ZEITUNGEN MA-

CHEN...“
”1

Bevor die Machcrlnnen der nur noch

unregclmfiBig mil einer Auflage von

500 Excmplarcn herausgcbrachten BZ

ihr Projckl in derallcn Form einstellten,

konsmticncn sis in dcr Nomummervom

4. April l991, dais dcr ,,Verfall der

inhaltlichcn Auscinandcrsetzung in dcm

chLralorgan dcr Bcsctzcrlnncnbcwe-

gung“ dcr ”konkrclc Spicgcl dcr Bcwe-

gung sclbsl“ sci. 23

Am 15. Mai 1991 erschien die ab nun

von eincr festen Redaktion herauage-
brachlc BZ Nr. 1, ,,Jahrgang 1b“. Den

inhalilichen Rahmen der ”mum HZ“

sollten nach wie vor die baseman nnd

chemals besetzten Héiuser bildcn. Ziel

war es, die in den Hfiusern gaffihrlen
Diskussionen und die von ihnen aus-

gehcnden Aklionen fiffcmlich zu mama-

Lisicren. Das sollte der Koordination

umdr den Besetzerlnnen dilcnen und

den Nichtbesetzcrlnnen die Mfiglichkeil
geben, an den lDiskussioncn leilzuneh—

men.

,,Dic BZ lebl nach wie vor von EU-

REN Beitriigen, (. . .) wir sind lediglich
in d'cr glficklichen Lags, die Zeitung
zusammenzuschuslem, das ist aberauch

schon allcs.“ 2“

Das iibcr ein Postach im Café Sub—

vcrsiv, in der beselzlen Brunnenslrafie

7, zu crrcichcndc Kollckliv formuliertc

zudcm (lien Anspruch, zukiinfiig ,,mchr

nus Berlin rauszugchen“. Und so wur—

den in dernun zweiwéchcmlich erschei-

nenden BZ ncben cigcnen exklusiven

Artikeln hiiufig auch Bcitriige aus den

Sizenezcilschril‘ten PROJEKTH, Land

unter, Unfassba, sfidwind, radikal,

Wildcat, telegraph, Subbotnik in LA

und PROWO chrnommcn.

Nachclem es in ihrem bescmcn Hans

zu drci aul'cinanderfolgenden Branden

gckommcn und der Verdacht auf cine

,,heil36 Réiumung“ entstandcn war,



brachten die Beseizerlnnen aus der

Dunckersuafie am 31. Juli 1991 cine

DUNCKER-Zeimng / BZ-Sunder-

ausgabe N1. 7 heraus.

Wéihrend sich die BZ ani‘angs iiber-

wiegend mi1 Hausbesetzungen inner-

und auBerhalb Berlins beschéiftigte,

geriei im Laule dcr Zen dicses Schwar-

punkuherna zunehmend in den Hin-

1ergrund. Themen wie Repression,
Sexismus, Antifaschismus und die

gegen die geplanle Ausriehlung der

Olympischen Spiele in Berlin 1111 J ahr

2000 gerichtete Kampagne ,,Volxsporl
Stan Olympia“ priiglen nichi sclten den

Inhalider neuen BZ. OfLerschienen die

in ihr dokumenlierlen Aul‘rul’e 11nd Dis-

kussionsbeimige vorher, zeiigleich Oder

Spiller in dem ebenfnlls ails Flugblall-

sammlung konzipienen wtiehentliehen

Berlin-Info Interim. Anders 211$ (121$

Sprachrohr der Weslberliner Autono-

men, hatten die aus der ehemnligen
DDR und der Bundesrepublik sunn-

menden BZ-Rcdakieurlnnen ihre Zeit—

schril‘l auchl als ,,Plaliform l‘iir (lie Osl-

hiiuser, Antifa—Gruppen“
25 11nd (lie li-

bertiir autonome Szene in der ehema-

ligen DDR konzipierl. Wzihrend 350

Exemplare proAusgabeinnerhaleer-
lins verleillwurden,schickledieRedzik-
lion der BE-SATZERiNNENZEI-
TUNG jeweils 150 Exemplare vor :1!-

lem an Infoliiden, libertine Zeniren und

besetzte H'ziuser uuBerhzllb Berlins.

Nachdem in den Wochen dawor meh—

rere ,,Notausgaben“ erschienen wziren,

verkiindele dais nach wie vor anonyme

Kollektiv ain 26.3.1993 in der N143:

,,Dies 131 die vorliiul‘ig leme Nolzlus—

gabe cler BZ. Ab Cler niiehs1en N ummer

crweiten sich die Redaktion, wird u. U.

der Name veriindert, (...).“
2"

Was war gesehehen? Eine Woche

vor Erscheinen dieser Ausgnbe hulle

sich 2111f einem Osi-Vernetzungsirel'l‘en
in Magdeburg cine Zeiiungs-AG gebil-
det. Gemeinsam mitden bishcrigen Re-

dakteurinnen der BZ beschlossen nun

weitere Menschen nus Hallie an 1101

8211116, Magdeburg, Guben, Saall‘eld,
Weimar, Rostock, Berlin, Potsdam.

Scandal und Dessuu die Zeiischrifi von

nun an monzitlich 11nd ,,Ex-DDR—wei13“

umer dem ArbeiLsiiiel ,,Zei1ung der be-

selzien Gebiele“ herauszubringen.
,,Die Hz 151 101! Es lebe die Zeiiung

fiir die beseizten Gebiete! (...) Jede~

Ausgabe wird zunéichsl von Berlin und

eineranderen Sizidl zusammen gemachi.
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Berlin deslml b, weil hierdie Bl rielkfisten

sind und weil Druck 11nd Venrieb erst-

mnl weiler von dart gemnchl warden

miissen." 2’

lnhalilich soll1e dzis neu knnzipierte
Projeki aus cinem ,Mix aus akmallen

Sachem“ 11nd einem zuvorvnn den betei-

iiglen Sliidlen gemeinsam festgelegten
11nd reehizeiiig beknnmgemnchten

Schwerpunktdiema pro Ausgaba be-

slehen.

,,Ak1uelles kommi grundsfilziieh ais

Nacliriclneniiberblick, damit es niehi

immer nur die iibliehe Flugbiaitsamm-
lung gib1.(...) AiiiierElem wimi as ainan

Terminkzilendcr 1111' niehtkommarzieile

Verzinsialwngen, wie Damon, Traffan,

K0nzer1e,Fe1en, Vokiis 11.3.w. (...) ge-

ben.“ 3“

Von nun an erschien die u.n. fiber em

Posli‘uch im lnl‘oladen Bandiio R0550

in dar Osiberliner L011ums1r. 10:11 zu

erreichendle BZ monmlieh mil einem

Umfang vonjeweils 40 DIN A4 Seiien.

Am 20. April 1993 kam mit dem

Unterlilel ,,Zei1ung def besaizlen Ge-

hieie“ die [12 ,,Nummer 1 ll! (112.44)

Jzihrgung 3“ mit dem Slehwemunkuhe-
ma ,,Erster M211“ heralds, die Nr. 2 (BE

45) folgie am 27. Mai 1993 mit dam

,,Sc11werpunk1: Repression“ und die NI.

3 (El 46) am 30. Juni 1993 mil dam

,,Scl1werpunkt: Anii-Militarismusf‘. Am

30.}1111 1993 ersehien 11111de Unlartitel

,,Zeitung fiir die beselzte Zone“ die N1.

4 (BZ47). In dieser pressereelulich van

der l‘ikiiven Hertha Diiumler-Gamiieh-

lich vernnlworteien 11nd vom initia-

tivkrcix 2117 Vcrbrcimng offener Messer

he musgegebcnen Sehwcrpunkmummer

,,Sexismus in der linken Szene“ ging es

u.a. um Themen. wie ”Sexismué auf

Demos“ und ,,Anarehnfeminismus“.

,,Der Anarchal‘eminismus slreil‘1 die

paLriarchalischbelawteLeGeschiehiedas
Anarchismus 21b und gibl uns die theo-

relisehe Miiglichkeit bzw. praklisehe
Arisiilze, emeuie Hierarchiefischon im

Ansmz 7.u erkennen.“ 2’9

Der Annrehismus verkiindadie Meg—
lichkcil und Notwendigkeit Clea freien,

zwanglosen Zusammenschinsses von

Menschen, er sieile eine dknnomische

Analyse, sehiage cin dezemrales Orga-
nisationsmpdell vor und weise glaich-
zeilig auf die ,,Gefaliren im ping—pong
cler Demokruiie“ 11in. Der Feminismus

gebe AufschluB iiber die W11neln,,un—
serer Unterdriickung“. Die snzioky

gische Analyscdes Feminismuskomme

31.1 idem Schlufi, dalli diesc Wurzeln im

Patriarchalbzw. def auloriliiren Gesell—

schaft dcs Kapilalimnus oder auch des

11111011151611 Sazialismus liegen.
"Wir when im Anarchafeminismus

nine Chance, mit H.111e dieser Grundla-

gen undder soziologischen Durchlcueh-

11mg unsarar Zusammenhiinge dic ‘Bu-

11116” {181‘ Ravalution abzureiBen und

das Laban mum Fold (ler Revolution

nmzuwandaln
"‘ 3" ‘

Mach weilaran Se iwerpunklnusgnben
211 den Thamen ‘Umsuuklurierung“
(Aug. 1993) und .,0S.T.E.N.“(30. Sept.
1993) 61312111611 am 4. November 1993

111111 dam 11111111111111 ,,Zeitung aus der be-

861311311 Edna" 1111111131110111 Umfang von

3256111511dielelizteAusgabederBZ die

N1 7 (BE 50) mit (lem Schwcrpunkl
”011% 11nd Esefasehismus“.

Mach dam ,Zusammenbruch der Osl-

gmppanvemelzung‘1m Friihjahr 1994““
316111611 die verbliebenen Redaklcur-

111an 1111' Projeki ein.

Im Juli 1994 ersehien in Hallo an der

Saala die Naahfalgezeiieeh r111 der BZ.

Diesemit,,2weita2ciiung(lerBeseizlcn
Zone“ untertitelte 11nd mil cinem Um—

fang von 24 DIN AS Seiten herausge-
braehie ZZBZ war ein weilerer Ver-

3111111 ein fiberregionales Oslinfo 7.u

vamnkarn. Grundlnge fur die ,,W1edcr-

belebung“ [1131* HZ lwaren mehrcrc Osl-

vemetzungsneffen, ,,w0 1m mer wieder

der Bedarf naeh einem osiwciien Inf0-

1311111 bekrnnigi wu‘rdc.“ 32
Die Redak-

tauilnnen wallten ein Diskussionsforum
schaffenwelehesinhalilich, ,wenigoder
nur sehwaeh an sehon bcslchende Zei-

11111 gen erinneri.
“ 33 Bin solehes Projekl

ffirdere den InfarmaiionsfluB und sci
ein Beitrag 21.11“ Vernelzung der einzel—
nan Regimen.

”Diane ersla Ausgabc betraehlen wir

als‘Exparimem. welches keinesfallsln-

hali 11nd Emlktuf der Zeiiung dauerhafl

fesflagan soll 1m Endeffcki soll die

ZZBZdastdluktnusmiiglichslvielen,
‘buntgemischten’ Zuscliriflcn sein (.. .)
Um einen Ubei‘bliek 7.u geben, verof—

fantlieiien wir die wichligslcn Beilriige
111131111311 ainzelncn Regionalbliillern.“

3“

Eine weitere Ausgabe der ZZBZ er-

sehien niaht.

in den letztan Jahren wurden nur noch

sparadisah einige liiiuscr besc17.1, auch

manehageiegantliéh ersehiencnc Haus-

besleizarinnenzeitung, wie 2.13. dcr 1995

in Leipzig in die Olfenilichkeil gewor-

fene Pflastarsteinl sowic 11115 0151111318



1995 in Bielefcld herausgegebene Be-

setzerlnneninfi) untl dcr Bessemer-

Innenrundbrief'zeigen ebensowieder

1995 in Leipzig abgehztltene Hausbe—

scuerlnnenkongreB, (11115 the Besctzer-

lnnenszene zur Zeit klein ist. Aber wer

weiB?’Vielleieht erweist site sich als

Rliizom und nus (liesem Wurzelwcrk

sprieBt eine neue libertiire Hausbe-

setzerlnnenbewegung? Vielleieht im

Jzthre 2000, zwanzig Jahre nnch der

Westberliner Bewcgungsbliite 1980/81

und zehn Jahre nach tier Ostberliner

Renaissance 1990/91?

The future is unwritten. *

Ein vom Autor leicht veriinderterTextnuszug
nus: Bernd Driicke. .Zwischen Schrcib-

tisch und StrnBensehlucln? Anarchismus

und libertiire l’resse in 051- und West—

(leutschlnnd”. Verlug Klemm und ()cl-

scliliiger. Ulm 1998, ISBN 3-932577-

05-1.
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Vors‘pann

Bereits vor einigen Monaten schloB in Potsdam ein Aussiellung, welehe in ihrer Art end Weise orsunala das Gcsamlwerk
Von Leni Riefenstahl der deutsehen Offendichiceit zuganglieh maehte. Etwa drei Monate long some man sich anhand dcr

Exponate personlieh ein Bild fiber die bedeuiendste Kfin‘stlerin des Britten Reich-ea maehen kennen. Viele der

Aussteilungesmeke kamen aus dem Riefensmhlschen Privatarchiv, waren damn also 11min begrenzteir Weise cin objekuver
fiberblick fiber ihr Schalffen. Die viei zu klein gewahlten Raumliehkeiten im Erdgesehofi deg Potsdamer Filmmuscums
batten einige Mflhe, den groBen Besueherlnnenanstrom zu verkraftem. Ein Kassenschlager also, weleherdie immer noeh
existenten Diskussionen urn Leni Riefenstahl weiterfiihren wollte.

MAN“: I In“

Von dé‘rhfio'smo'firemng der

selbsibewuB‘ien Nation

Einige Anmerkungen zur Riel‘enslahl-Ausslellung in Potsdam

Die Bundesrepdblik im Jahr I998 —

dieNachkriegsgeneration istangetrelcn.
um sieh endlieh vollig unbelaslel und

neutral mit (icr Gesehiehle der interna—

tional bekannlcsten und umstriuenslen

deutsehen Kfinsllerin dieses Jahrhun-

dens‘ auseinandemusetzen. Im Duktus

der QOerJahre, derjiedcn kritischen Ein—

wand mit dem Political-Correctness-

Vorwurf absehmeuert, fahrcn Biirbel

Daliehow und Claudia Lenssen vom

Potsdamer Filmmuseum im BegleiL—
band ihre vorurteilsfreien Gesehiilze

auf, um mit den deulschen Meinungs—
macher(n) abzurechnen. Angril‘fist die

beste Veneidigung nur so isl der ersle

Satz ihres Traktates zu verstchen: Wer

sich Alger einhandeln mochte, sollte

iiber Loni Riefenstah] schreiben. Die

Fronten sind also eindeutig, die Ma-

eherinnen als David gegen den iiber-

méichtigen Goliath. Lelzterer Slchl fiir
die vermeimliche Meinungsvorherr-
sehaftderlinken Imellektuellen, welche

dann auch das Ziel der beiden Tabu-

breeherinnen ist.

SchlieBlieh seien diejenigen — folgl
man den beiden — die Genaueres fiber

dag Werk von Leni Riefenstahl wissen,
in der Mindcrheit. Und Uberhaupt sei

die Verbannung der Riefenstahl-Filme
— des erhohlen Geheimnisfaktor(s)

wegen
~ gerade Werbung for diesc.

Ergo wurdcinderAusslellung unddem

dazugehorigcn Begleitband (ias not—

[58] SF. 2/99

wendige Material zum Leben and

Schaffen von Riei'enslahl zusammen-

gelragen, um ein eigenes Urleil zu

ermoglichen.
Die beiden Organisatorinnen dcr

Ausslellung geslehen den Kritikerinnen

der Riefenstahlsehen Kunst zu, daB die
Arbcilen der heute 97 Iahre alien Dame
die Begleiunusik der naiionaisozialis-
iischen Vemichtungxmamchineriewaren.
Als Kinder der unbelasleien Nach-

kriegsgcneration deuten sie aof den

erslen Seiten des Begleilbandcs aber

auch an, wem ihre Sympathie in der

Gegenwart gill: Doeh Dauerbeirof—

fcnheit fiber Kunstprodukte 1am Tole

nicht wieder auferstehen, sondem er-

zeugt UberdruBreaktionen bei Leben—

den, bosondcrs Vbei Jiingeren.
Die inhaliliehen Eekpunkie for die

Riefenslahl—Aussieilung in Potsdam

gcben die Riehlung vor, in welcher sieh

Ende dcr 90erlahire mil (ier wiehtigsten
Kiinsilerin des Naiionalsozialismua

auscinandergesctzl wei‘den soil. Mil

ihrem Focus Lent Riefemtahl — so heifil
ihrgemeinsamer Beilrag im Begleiiband
— reihen sieh die beiden Organisatorin-
nen nahzlos in den Cher derer ein, die

heuie, mehr als 50'Jahre naeh Verniehw

iungskrieg und Holocaust, wieder cine

sclbstbewuBle Nation fordcm. Hier, in
der BerlinerRepublik, findeldie Schiufl-

siriehdcbazle eines Martin Walser

ebcnso ihrcn Plain, wie die deutselien

Truppen auf dem Balkan. Oder eben

die Intentionen der Ausstellung...

Salim“ 2

LoniRiefensllahlskiinsllerisches Sehaf—

fen ersehdpfle sieh nichi in ihrcn filmi-

sehen Werken. Naeh dem Kricg wid-

mele sie sieh der Folografie, wobci in

den 6007 and ”Mar Jahren ihr Haupi-
augenmerk einem] im Sudan angesie-
delten Volk, den lNuba, gall. Hierbei

iinteressierte sie sich, wic bercils im

Naiionalsozialismus,nurfiirdicSchon—
heit der Gruppenmilglieder, besondcrs

ffir die ties mfinnlibhen Tciles. Riefcn-

sitahls Faible flit Schonhcil, Kam pf und

Starks ist eine konsequente Weiler—

filhrung ihl‘BJI‘ naiionalsozialistischcn

Arbeitenmiehtzulelztwegcndcrreincn
Wiederspiegelung beslimmtcr Ele-

meme, Wie etwa Kampf und Reinhcil.

Andererseimdokumemienesicmitihrer
Liebe aur afrikanischcn Kullufi nur

sellen die Lebensivcise und Riien der

Nuba.

Teile ihrer amfangreichen Fotosafari

waren ouch in Potédam zu sehen. Um

jedoeh eine Uberrleizung des Aussie]-

lungsfi Budgets an vermeiden, wurden

(lie urspn'inglilch ffir cine Exposition in

Japan angefertigtan, iiberdimensional

gedmeklen Nuba~Bilder einfach ins

Filmmuseum umgeseLzl. Dic priisen-
tierten Fotoe gliehcn Plakatwa‘ndcn,
wogegen die Riefensmhlschcn Werke
ans dem Nationalisozialismus nahezu

winzig wirkteni Auf kleincn Monitoren

konnlen die Besucherlnnen die Filme

Tiel’land,DasblaueLichi,Olympiaund



Triumph des Willens auf sich wirken

lassen. Nicht nur dlcswegen verkamen

die maBgebl ichen Abschnitte im kilnst-

lerischen Schaffen der Riefenstahl zu

cinem Ort, welchen man schnell wieder

verlassen wollte: die Konzeption, je
zwei Fernsehgeréite im Abstand von

zwei Meter gegcnijber, lieBen das In-

teresse vollig absterben. Es ist nahe-

licgend, daB die Anordnung der Bild-

scltirme vollig ungeeignet war, um die

Filme sinnvoll und objektiv auf sieh

wirken zu lassen. Ein Faux—pas aller-

erster Giite!

DaBdieGewichtung oinzelnerExpo-

nate maBgeblich die Aussage einer

Exposition bestimmt, istbekannt. Auch

ist ausdem TextFocusLeniRiefcnsrahl

ersiclitlieh, daB die Organisatorinnen

gcnau wuBten, welche Kontroversen

die Ausstellungauslfisen wfirde, gerade

wegen der Werke im Nationalsozialiso

mus. Nahezu unglaublieh also, dafl

gcnau dieseArbeitcnnurungcnijgenden
Platz in Potsdam bekamen bzw. in einem

krassen Millvcrhiiltnis zu den Nach-

kriegsarbeiten standen. Und nur noch

fatal, wenn es um cine objcktive Aus-

einandersetzung Leni Ricfenstahl gehen
sollte.

Was drijekt sich in einer kompletten
Riefcnstahl-Wcrkschau in dcr BRD

ztus? DaB Qualitiit sich letztlieh gcgen

alle Widerstéindc durehsetzt? Oder daB

Deutschland sich normalisiert und all—

miihlichlernt,ohncHystcrienauch t‘jber

(lic problematischen Kapitcl seiner

(Kunst-)Geschichtc zu rel‘elektieren‘.’3

fragle Doris Neujahr in ihrcm Artikel

ZurExposition in derbrandenburgisehen

Landeshauptstadt. lhre Ausfiihrungen
in derJungen Freiheit, dem wiehtigsten
Diskussionsblatt tier (Neuen) Rechten

ngcn die Richtung vor, in welcher Art

lInd Weise die Wcrke der Kilnstlerin

am licbsten diskuticrt wcrden sollten:

normal.

Somit vcrwundert es nicht, dull Neu—

jahr darlegt, dais die Kritiken zum

Olympial'ilm in den englischen und

l‘ranzosischcn Zeitungen nieht weni ger

Cuphorisch 1115 in dcr NS-Presse waren.

Diese Argumenmtion fuhrt dazu, dad

eigentlich in jedem europaischen Land

diepolitisehe undkulturclle Ausgangs-

lage ahnlich gewesen sei — dais (lessen

Faszination (die dos Olympial‘ilmes
d.V.) nicht zuletzt aus den Selbslzwei-

fcln dcr Demokratien in den zwanzigcr
und dreiBiger Jahren herru’hrte.

Zur langsamen Neuschreibung der

Geschichte bendtigt es immer Verglei-

Che, um das Extreme als Normal dar—

stellenzukonnenNursoistesmoglich,
Besonderheiten als Mainstream er-

scheinen zu lassen. Doris Neujahr

rmhtfertigt in den zitierten Zeilen die

kilnstlcrisehcfitsdietik von Loni Riel‘en-

stahl als allgcmeinen Konsens der da-

maligen Zeit und kann somit die Spezi-
fika dcr deutschen Geschiehte auBer

aeltt lassen. Ziel dicser Gleichsetzung

ist die Verharmlosung der Ergebnisse
des zwolljiihrigen Nationalsozialismus

in Deutsehland,dieNeujahrmalsehneil
als problematisch bezeichnete. Denn

wenn die politisehe und 'gescllschal't-
liche Situation in anderen europaischen

Landcrn iihnlich dcr in Deutsehland

war, ist der Sehritt zum Nationalso-

zialismus als deutscher Betriebsunfall

nicht mehr weit.‘ .

Ein iihnliche Strategic verfolgen

Claudia Lenssen und Barbcl Dalichow

in ihrem unsaglichen Focus Lem’ Rie-

fensrahl: gerade in politiseher Hinsieht

unterschied sie sich gar nicht so sehr

von anderen Deutschen . .. dalS siedureh

Erschcinung und Leistung mehr auf—

fiel... Insofern hat die Dauerverurtei—

lung auch heuehlerisehe Zijge. Span-

ncnd wiire die Beantwortung derFrage,

was es dcnn beispielswcise noch auBer

Leistung bedurfte, um sich im natio—

nalsozialistischen Dcutschland von

andercn arischen Mitbiirgcrlnnen ab-

zuheben?

Die rhetorische Fragc, ob sich nun

endlich die Qualitiit gegenflber den

W iderstiinden durehsetxen wiirde, ist

weitcres Zeichen l‘iir d ie Art und Weise

der inhaldiehen Auseinandersetzung

mitLeniRiefenstahlzilaJungeFreiheit.
Die abstrakte Bcnutzung des Begril‘l‘es
Widerstand beraubt jeder Kritik am

WerkRiefensuihlsdielnhalte und stellt

sie als liichcrlieh und beliebig hin. Die

crhoffte Durehsetzung der Qualit‘at der

riefenstahlschen Filme gegen die

Widcrstiinde der linken Intellektuellen,

kann somit nur als Sieg dcr Normalitat

iiber die Auseinandersetzung mit der

deutschen Vergangenheit gewertet
werden.

Doc h was heilfit normal? Isles normal,
was dis Zeitschril‘t STERN Ende ver-

gangenen Jahres abdruektel’ Namlieh,

dais, neben anderen, Loni Riel‘enstahl

ails Meister von heute die Fotograt‘in
Carol Beekwith als die Matcher von

morgen vorstellen durl‘te. Sic kénnrc

meme thos machcn and ink ihre wird

Riefenstahl zitiert.5 Hier scheint sich

also Qualitiit als Standart dureltgesetxt
zu haben, befreit von den Flecken der

Vergangenheit.

Das Lied von Depeche Mode und die

Bilder von Leni Rielenstahl, seprilsen-
tierte sieh die deutsehe Gruppe Ramm-

_

stein 1998 dem Publikum. Niehts wuchs

auf ilircm Mist, trotzdem feierte die

Gruppe mit sehonungsloscn deutsehert

Texten und wilder Blihnenshow“ die

groBten Erfolge mit diesem Gipl'el
der Einl‘allslosigkeit. ln ihrem Video

Stripped bedient sich die Gruppe dos

Riefenstahlsehen Olympia-Fumes,
ohne seine ideologisehe Einbettungnur
annahernd deutlich werden zu lassen.
Dureli die Sehnitte wird dem Publikum

eine Welt voller Reinheit and Starke
néiher gebracht, ohne den zwingenden
Sinnzusammenhang mitdem National—

sozialismus herzustellen. Hier liegt die

Gefahr, und es liegt auf der Hand, daB

der Effekt dieses Videos zweifaeh ist,
kommerziell und politisch.

Kornmerziell, weil sieh die Gmppe
der Asthetik des Nationalsozialismus

bedient, um im Einheitsbrei der VIVA-

Clips aufzul'allen. Riefe‘nstahl also als

Sprungbrett fur kommerziellen Erfolg
einer Gruppe, deren Erfolg von Beginn
an fast ausschlieBlich auf dem koketten

Spiel mit rechten Posen und Symlziolen7
basierte. DaB es bei der musikalisehen
Arbeit von Rammstein nur um Show

geht‘, bestatigte Sanger Lindemann
bereits bei einem Interview mit dem

Musiksender MTV: es gehe nur um die

big impression, a viSual impression as

well as a musical one. Und der Erfolg
scheintderGrupperechtzugeben,denn



1999 gab es die Auszeichnung mit dem

Echo als erfolgreichste deutsche Band

im Ausland.

Politisch, weil das Spiel mit national-

sozialislischer Aslhctik nie unpolitisch
scin kann. DaB Rammstein sicherlich

nicht am rcchten Rand zu verorien ist,
solllc bci allcr Kriiik an ihnen nichi

vergesscn wcrdsn. Es ist cbcn dcr As-

pckt dcs Politischcn jcder Kunsi, dcr

Rammsicins martialischcs Spiel mit

Sliirkc und Reinheit ins Fadenkrcuz dcr

Kritik riicken liiBl. Dicser Aspckt cr-

mdglicht cs abcr auch, daB rechts-

extremeKrciscAnknflpfungspunktc an

die Gruppc Rammslcin linden.

Als Neuc dcnische Harte beiiicltc

bcispiclsweise etwa das Hochglanz»
Skinzinc RockNord des chcmaligen
Stdrkrafi-Managers Lemmer cincn

Bcitrag fiber Rammslcin,Joachim Will

und Weissglnt.a Dcr Autorverortctdann

auch glcich mal die Kri [ikan Rammstcin

im purcn Ncid. Insgcsamt bcinhaltc die

gcschwollcnc Lyrik mitdcn Elementen

Palhos, Vcrzwcil‘lung nnd Bedroh-

lichkeilabcrdurchausDinge,mildcncn
sich cin Iugcndlicher (angcsichis dcs

polilischcn Klimas hicmulandc) identi-

lizicrcn kann. Auch dcr dicnstéiltestcn

rccthcxlrcmcn Zsitschrifl dcr BRD,
Nation & Europa, war die Kritik am

Stripped-Video cbcnfallscincMcldung
wcn. Donn dcr Grundgcdankc dcr (lin-
kcn) Krilik sci die Untcrdrfickung jcd—
wcdcr Bezugnahme auf kUnsLlerischc

Werke,dic wéihrcnd dos Drillcn Reichcs

emstandcn sind.9 Spfiicsicns hicr also,
we die Schijlzcnhilfc zur Vcrtcidigung
aus dem rcchiscxircmcn Lager kommt,
solllcn sich Rammsicin & C0 chzmkcn

ubcr ihr Vcrsliindnis von Kunsi und

Asthctik machcn.

Die Schwcrincr Volkszcitung (SVZ)
vcrkijndctccuphorisch,daBRammstcin
in den USA fiir dcn Grammy als bcslc

Live-Band nominiert wurdc. Vollcr

SL012—Rammchin-SiingcrLindcmann
kommi aus Schwcrin ~ und vdllig un-

kritisch vermcldcle sic dics unlcr dcr

chrschrinUmsuiucn,abcrcribigrcich.
Umeriucn — cincs dicser Worlc, auf

das im polilischcn Diskurs um die Ric-

fcnstahl-Kunsi gum. gcrn zurijckgc-

griffcn wird. Was bcdculcl das cigcnl-
lich? Die Wcrkc sind konlmvcrs disku-

Lien, Lrotzdcm sind Fragcn ol'l‘cn? Klar

isl, dafl dicscr Bcgriff cinc Slcllung—
nahmc zur Diskussion crmdglichujcgi
lichcr Positionicrung ubcr cinc Abfuhr
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eneill. AuBcrdem gibt or vor, dud sich

scinc Nuizcrlnncn mil dam Diskurs

bcschéiftigt und sich cincn cigcncn
Standpunkt crarbcilet Mitten. Somil

kann mil dcr Bonutzung dcs Umge-
hungswones umsnriucn Objekiiviléit
vorgcgcbcn warden. Eincr niiheren

Belcuchtung him diescr sprachlichc
Knifl nicht stand, wcder bei der SVZ

und Rammstcin, noch bei den P‘olsdamer

Ausslellungsmacherinnen und Lcni

Ricfcnsmhl. Ercnlpupptsich bci bcidcn

als Parlcinzihmc fiir die Kijnstlcrlnncn

im spczicllcn und dcr rassislischcn

Asihclik im allgémcincn.

DaB dic Ricfcnslahlschc Asihelik nicht

nur in den Charis rczipicn wird, ist

bckannt. Vcrslfirktcs lmcrcssc crfiihri
sic bcispiclswcisc in Tcilcn dcr Dark-
wavc-Szenc. Dic. rcchis oricmicrlc

Golhic-Arl-Szcnc widmcic cine CD-

Produkiion Lcni Ricl'cnstahl‘“, is! damn

auch im hiiufig zilicrlcn Boiling vur‘.

Dalichow/Lcn sscn zu crfzihircn. Logisch
also,daBbCispiclswciscin dcraklucllcn

Ausgabc dcr Sigill cin Text zur Aus—
stcllung zu linden isl. Einc Nicdcrlagc
fiir dic Ricfcnsiahl, dcnn die ham;

wcscnllich mchr verdicni” vcrlaulct cs

dnpalhcu'sch und offcnbzmglcichzcitig
den Hab‘ilus dicscr fzischisloiden Dark-

wavc'z-Zciischrift. Einc Analyse dcr

vcrschicdcncn Ausgabcn machl deut—

lich, dafisich dic Nut/.ung von Elcmcn—

ion dcr filmischcn Wcrkc Ricl'cnslahls

odor dcn in Stein gchaucncn Monu—

mcnmldcnkmiilcrn cincs Brckcr Oder

Thorak dic bckunnicstcn Auswiichse

dcr Vcrhcrrlichungdcrfibcrnalfirlichcn
Schiinhcit — wic sin rolcr Fadcn durch

dns Bliilichcn zichcn. Dabci ist zu

crwiihnen, daB dicsc Insirumcmali-

sicrung in ihrcr Intention unpoliiisch
scin will. Dicsc irrationalc Absicht

vollzichtsich in dchrcnnung von Kunst

(bzw. Kullur im allgcmcincn) und P0-

liiik. Durch dicsc Aut‘tcilung wird cin

kiinstlichcs Fold aufgcbzmt, in welchcm

dichilschrifldcrkonscrvulivcn Knlmr—

avamgardc(friihcrcSclbsibczcichnung
dcr Sigill) ihrc cxzcssivc Vcrehrung

tier Kunsl dflr Unglcichhcil auslcbcn
'

knnn. Him kann man sich voll und ganz

der rassistischcn Astlictik scincr Vor—

bildm‘ hingnben, abscils jcglichcr poli-
lischcr Positioninmng.” Dicsc absichi-

iifil‘l kunslruiarlc Schcinwcll wird am

chcn erhallcnmnd somil kunn bclicbig
0ft auf dicsc Elcmcnlc cincr lolaliiiircn

Asihmik zurflckgcgrill‘cn wcrdcn. So

ist es nichi verwundcrlich, dais cin :m-

dererSigill-Amor ncbcn dcrdculschcn

auch dnr sowjelischcn, iuilicnischcn

nder such spanisclicn Monumental—

archiiektureinigesfibsilivczibgcwinncn
knnn. Es ist align alles cinfach ioniliu‘irc

Kunst, damn Ubernuliirlichkcil im

kd‘nsderischen undgiislhclischcn Sinn

die Faszinalinn ausinuchc. Dic Herein-

gnhensweisemachidicLogikdchigill-
Hemusgnbcrlnncn sichlbur, wcnn auch

night nachvnllziehbar. Trolxdcm isL

affensiclillich, daB‘dic Basis {Ur dic

Reznpiion (163‘ Sehfincn, Reincn und

Sunken immer‘wicdnrbci den dcuLschcn

Kilnsllsrlnnen gesuchi wird.

Aber win gesagt, (las zillcs vcrslchl

sich vdllig unpolitidch, rein iislhclisch.

Die Esscnz von diéscm Umgung mil

Kunsi is; (lit: Amblcndung dcr Bedou-

Lung von Kulim im allgcmcincn. Unicr-

schlngcn wii‘d die Wirkung hL‘lSplClS-
wcisc dic, tier Ricl'cnsinhlschcn Filmc

im Nminnalsmialisxii us. J cdc \"Crnncll-

lfissigung dc!” chhsclwirkung von

Palitik uind Kunsi”, wic cs (lic Sigill in

Rninstform mirl‘flhri, bcwirkl oin vcr-

kléii‘tcms Bildaqueni Ricl‘cnslahl bzw.

ihm An von Kunst—und Asthciikvcr-
swindnis.

‘

151‘ die: Einmilung dcr Mcnschcn in

schdn und hé’ifilich «1 wic cs Ricfcnsuihl
bis heum macht- barons fragwiirdig, so

wirkt sin vnr der Folic dos National-

smialismus umso sichwcrcr. Das Her-

ausldscn von Kunsl nus dcm gcscll-
schafdicihcn und polilischcn Komcxl
dcr Zeit client im Kern dcr Empoli-
iisierung and damii dcr Emschuldung
den“ jeweiligen Werkc. Dahintcr Slcckt

das Ziel, und hier sind wir wicdcr bci

der Potsdamer Ausstcllung, cinc an-

gebiich :nsuu'ale Auscinandcrscizung
fiber das Schnl‘fen liihrcn zu wollcn.

Ergcbnis isz vielmchr jcdoch cinc

Entschuldung voranzuircibcn undin dcr

Knnsequenzauchdipcigcnc Opfcrrollc
zu manizfeslieren. Somii is: die Bc-

hanptung, Kunst und Kullur kdnnicn

unpoliiisch sein, als Liigc 7.u cnllarvcn

und als 301cm 2m bencnncn.



DasUnpolitischeseheintiibcrhauptder
Dreh-und Angelpunkt bei der Aus-

einandersetzung mit Loni Riefenstahl

zu sein. Sie sclbst gibt ihrc Nahc zum

nutionalsozialistischen System zu, ver-

ncintjedoeh jcgliche (kwlturelle) Mit—

verantwortlichkeit for die Vemiehtung
von Millionen von Mensehen. Die

Fragc, ob Kunst ohne Verantwortung
(lenkbur ist, mcinte Ricfenstahl: lcn

glaubeja — dcnn ein kreativer Kfinstler

ist bcim Schaflen seiner Werke so

intensiv mil seiner Arbeit versehmol-

zen, daB cr sxch nicht durch andcre

Gedankcn ablenkcn lassen kann. Die

reine Kunst sollte nach ubcrhaupt
keinem Zicl verlangen. Sic ist etwas

rein Krcatives. Mitciner positivcn Ver—

zmtwortung ist sie sehr wertvoIl, schr

schon. Aber die reinstc Kunst — und

danaeh haben die moisten Konstler

gestrcbt -— ist ohne Verantwortung.l5
Kunstistnichtunpolitisch,auehwenn

(lies bcsondcrs bei den Nachkriegs-
zirhcilcn (ler R ielcnstzthl hervorgehoben
wird. Ftir die Protagonistlnnen diescr

Beliziuptung geltcn gerade die Nuba

und die Meereslilmc als Beweis fiir die

Unsehuld (ler Kiinstlcrin. DaB dcm bei

\vcitem nicht so ist, war sehon Anfang
(Icr 8()er Jahre bci der amerikanischen

Feminstin Susan Sontag nachmlcscn.

Und durum ist das Bueh fiber dic Nuba

fiirLcni Rielenstahls Rehabilitation dcr

letzte, notwendige Schritt. Es ist die

unwidcrrufliche Umarbcitung der Ver—

gangcnheitoder fijrihrc Anhiingcr die

Cndgiiltigc Bestiitigung dafijr, daB sic

schon immercineSchonheitsfanatikerm

war und kcinc haBliche Propagan-
distin.16 AuBcrdem wcist Sontag auf

den wciteren Seiten nach, daB Riefen-

Slahls Portrait der Nuba sogar noch

chr ihrc Filmc hinaus (geht).‘7 Der

Ehrenschutz ffir das crstaunliehe Bei-

Spicl lebcnslangcr Aktivitiit und At-

traktivitiit‘8 — die aeht Jahrzehnte

kiinstlcrischcn Sehaffcns — entpuppen
sich bei niihcrer Betrachtung als lalsch

und somit verharmlosend.

Abspann

Zuriiek zur Ausstcllung. Das groBc Me-

dienereignis (Berliner Morgenpost) ist

vorbei. Was bleibt, ist ein tiblcr Nach-

gcsehmack, der irgendwo xwischen

deutscher Normalisicrung und dcm

Rassismus der Schonheit angesiedclt
ist. Die tcils fragmentierten, tcils heftig
gcsehonten Bilder wollcn wir crgiin»
zcn'9,schricben die Ausstellungsmach-
erinnen. Ein Widcrsprueh in sich, denn

wereinc AusstcllungmitderKiinstlerin

konzipicrt dcrcn Werlc dargestellt wird

kannnichtobjcktivseinErstreehtnicht,
wenn man sich von Beginn an sclbst in

cincr Op‘l‘crrollc verortet.

Fragwtirdig bleibt nieht zuletzt die

Herangchensweise des Duos Dalichow/

Lensscn an LeniRicfenstahl: dic Kijnst-

lcrin (hegt) den verstandlichen Wunsch,

am Ende ihres chcns endlieh Lob und

Frieden zu crntcn. Soviel (mensehli-

ches) Verslfindnis for cine der kultu-

rcllcn Hauptakteurlnnen des National-

sozialismus, kann'sieh nichtpositiv aul‘

cine angcblich objektive Ausstellung
auswirken.

Fazit d icser Préisentation von Potsdam

kann also nur cine fundamcntzile Kritik

an den Organisatorinnen und ihrer Aus—

stellung scin. Denn wcr wirklieh Neiuos

erwartcte, wurde cnttiiuscht und wer

siehmitdenIntentioncndcrAusstellung

beseha'ftigtc, war eanetzt. Sieht man

den striiflichen Lciehtsinn im Umgang
mit Lcni Riefcnstahl in Potsdam im

gesamtgescllsehal‘tlichcn Rahmcn, so

kann die Frage nur lauten, ob die

inhaltlichcn Lcitlinien dcr Ausstellung
nur im Kleincn das wiedergaben, was

im zehnten .lahr des wicdcrvcrcinigtcn
Deutsehlands das Programm (lcr selbsl-

bewuBten Nation ist. *

Thomas Naumann

1 Alle Zitalc in diesem Kapitel aus: Barbel

Daliehow/Claudia Lenssen: Focus Leni

Ricfcnstahl. in: Filmmuseum Potsdam

(Hg): Le‘ni Riefenstahl, Berlin. 1999.

87-10.

2 Stem: Die Stars ’2000. Galleria der

Zukunft, Nr.53/98. 5.74.

3 Doris Ncujalir: Das dis/.ipliniertc Ge-

sicht. in: Junge Frciheit. Nr.51/98

(11.12.98).
4 Ziir Untcrmaucrung (liescr Behauptung

6

(X)

W1(

11

12

sci beispiclswcise auch auf den Histo—

rikerstreit vcrwiesen, wclehcn Ernst

Nolte mil seiner These, (13115 as K25

bereits im RuBland der 20m .1 ahre gab
11nd nicht erst im nationalsozial istisehen

Deutschland, ausliiste.

Stern: Die Stars 2000. Calorie der

Zukunll, Nr.53/98, 3.74.

Schwcriner Volkszeittmg: Umstrittcn.
aber erl'olgreieh. 7.1.1999

'

beidc Zitate aus: Der Spiegel; Trtibe

Lieht-gestalt, NT.44/98.
Rocknord Nr.44/Fcbrtiar 1999

Nation&Ettropa: Bildcr~Wirbc1 um

Rammstein. Nr.11-12/98.
Barbcl Dalichow/Claudia Lenssen:

Focus Loni Ricfcnstahl, in: Filmmuscum

Potsdam (Hg): Loni Ricfenstalil, Berlin.
1999, 8.10.

Stephan Pockrandt: Loni Riefenstalil

iiberl’otsdam.in:Sigill,Nr.18(Frohjahr
1999).
Die Darkwave-Szeneisthctemgen,was
sich in der Vielfalt der musikalisehcn
und weltanscliaulichen Préferenzcn

wiedcrspiegelt. Die Sigill—Herausgcber
haben ihre Wurzcln in dcr Darkwavc—

Szone, sind jcdoeli von ihren musika—

lisclien undpo1itisehen Sympathicn nor

noeh begrenzt dieser Subkultur zu-

7.110rdnen.

D2115 die Zusammenarbeit mil Reclus-

extremen trotxdem gesehielit. karm

_ beispielswuiseimAntifa-InfoblaitNr.47

14

oder im Rechte RandNr55 nuehgelesen
werden.

Hicrbei sei auf versehicdenc Verdi"-

fentliehungen zum Thema verwiesen.

Interessant ist eine Ausar'neitung zur

(Unlorf) Bewertung von Kultur im Ver—
. hiilmis mr Politik im Antifaschistisehen

15

16

17

18

19

Infoblatt Nr.44: Kultur and andere

Bcgrilfliehkeiten.
Die ZEleagaxin: Wie viele Leben

habcn Sic gclcbt. Frau RiefcnstahW. Nr.

36/97.

Susan Sontag: Faszinierender Fasehis-

mus. in: dies: 1m Zeichen des Samms.

Essays, Frankfurt/Main, 1990. 3.107.

Hicrbci ftlhrt sie die feste geschlechts—

spezifischc Rollenverteilung der Nuba

an. Sic (Riefenstahl—d.V.) zeigt eine

Gcscllsehaft, in der Frauen nur zum

Gebahren und Helfen da sind, aus-

gcsehlossen von allen zeremoniellen

Funklionen, und cine Gefahr ffir Inte-

gritfit und S tfirke der M inner darstellen.,

ebenda, 5.111.

Barbe] Dalichow/Claudia Lenssen:

Focus beni Riefenstahl, in: Filmmuseum

Potsdam (Hg): Leni Riefenstahl, Berlin.
1999.

Alle Zitate, worm nicht anders gekenn-
zcichnct: Barbel Dalichow/Claudia
Lensscn: Focus Loni Riefenstahl, in:

Fi1mmuscum Potsdam (Hg.): Lani

Ricfcnstahl. Berlin, 1999.
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Foto:
Oliver
Proust

Hanger, Kriiger und Bertelsmann (Abteilung Buchelub)

gleichen sich immer mehr an. Letzten Herbsthatten sich alle

drei Verlagshiiuser in die zfirtelnde Photographic eines

Knfibleins beim Flulibad verguckt. Alle drei verwendeten

Tom Wolffs unschuldige Aufnahme “Rivertrip - a Photomac

Odyssey” als Blickfang fiir Schutzumschlfige (“Photomac"
isteine Gestalt aus der Indianermysn'k). Wolffs Knfiblein am

FluB heiBt bei Krfiger “Simon”, bei Bertelsmann “Das

Lazarus Kind". bei Hanser ist es “Der Mondtrinker”. Dos

Ende der Buchpreisbindung konnte nahen, seit die Branche

wehklagen darf, weil sie unter einem Damoklesschwert

sitzen mfisse, dart” in der Brance die Sorgfalthinter die Angst
angestellt warden. Das zeigt sich jetzt beim fiuBeren der

Btlcher, Spiller auch in den Innentcilen. Tom Wolffs Photo

ist peinlicher Kitscht, deshalb blcibt die Frage nicht aus, ob

die Giganten unter den Verlagen keinen Wen mehr auf ein

charakterstarkes Profil legen. Droht das Erbe Gutenbergs zu

verschlampen? Das gute Buch - wir Goethe—Lemar lieben

diesen Begriff - steht bereits so lange auf der Liste der vom

Aussterben bedrohten Kulturgfiter, wie die Literatur alt ist

(Umberto Ecos “Der Name der Rose" bangt schon ein paar
Jfihrlein vor derErfindung des Buchdrucks). Emste Bedenken

werden erst dann notig sein. wenn ein halbes llahr long int

Feulleton die Anktindigung ausblieb, daB erjetzt da war, der

ultimative Untergang.
'

Gebangt wird derzeit auch um das frfihlich-libenfire

Kollektiv der Edition Nautilus, dais seit genau einem viertel

Jahrhundert Bficher gegen den Stronl an willige Loser

verschifft. Einfacher ware es, den Hamburgem zum 25.

Geburtstag krfiftig die Hand zu schiltteln. Als 0b das kein

AnlaB zum Feiem wfire. “Ich bin ja bei meinen engeren
Freunden als die ‘Protcstantin’ verschrien," gesteht die

Verlegerin Hanna Mittelstéidt, “aber inzwischen ist ihnen

immerhin klar, daB es ohne das’ ‘Protestantischc’ keinen

Nautilus-Verlag mehr geben wiirde, viele Projekte nicht.”

Einen Bland mit Briefen zwischen der Verlegcrin und ihrer

Autorin Anna Rheinsberg hat sich dcr Verlng zum Eigen—

geschenk gemacht. Auch filr interessierte Voyeure geeignet
- bei Buchmacber‘s gibt’s namlich nichts zu verheimlichen.

Don ist’s niebt anderst als fiberall, wird geliebt, gezofft,

gestohnt und gehofft. Nur macht man andcrswo kein Buch
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Kapil'c'm Nemos

van Mam}! Dflmchke‘ ‘

‘

mit inlemen Details. Anna Rhelnsbarg mimt dcn Part dcr

besorgten Diva: “Dali Du immer alien allein lcscn muBt?
Was tun denn die lungs?!" “Der Erste hat jetzt gcradc kcinc
Zeit und singt (etwas undeutlich) clan IHohc Licd dcr

Freiwilligkeit; tier Zweite bringl; Arguments vor, daB cine

dringentle Manage eigentlieh noon gar nichti vorliigc (.. .); ich
‘

die einzige‘, die sich an den ‘gemeinsamen BcschluB halt.

Ungeheuerl Verdrfingungfiintlnrgartenfiaulhcit, dic Muucr
Gotten wird‘s schon riehten, Katlmlikenci! Inlelligcntc,
aufgeklttrte Manner fiber 40!"

‘

In ihmn Grfindungstagen hianleEditionNautilus zuniichst

MM-Verlag (Materialien, Analysnn, Dokumcntc - klingt,
win as soll: programmatisohwplraktiscbe68m“). Dicscn Nam'cn
hatte sich abetbereits das Wim undSatireblan mit Alfrcd E.
Neumann schfitzen lassen (tins es fibrigans iWiCdcr gibt, scit
RTL Samstag nachts cine Femsehadaption ausstrahll). Das

Prfisent, das sich die BuchhfindlenVorcinigung mm

Verlagsjubilnum ausgetlaebt hat und das laut Goethcs
Freunden zum Bangen ninladen soil, kann dag Kollcktiv nur

mfiflig originell linden. www.bucblmandel.tlc/nautilus hciBt
es und ist ein Ve‘rzeichnis allot” Blinker. die sich via Internet

kopieren lassen. Nautilus mom seine-n Namcn pcr Klagc zu

summon, das kann tenor werden, m tenor Tfilr cincn Klein-

verlag,weshalb dieSflddeutacheZeitung mln Kampf“David
gegen Goliath" benchma l

1997 - Anna Rheinsberg qufilt nick mit cincm ncucn

Roman, Hanna Mittelstndtlektoricrt'l‘aibos Che-B iographic
und bcgleitet Inge Wall 211 Diskuesionslxcranstaltungcn.
Anna verabschiedet ihren ‘fiibanesen”, I-lanna bringt aus

dem Urlanb in Schottland zennfirbonde Sebnsucht mil, “dcr
Scholte" Keith lfifit ihmn Blutdmck noch Monalc spiitcr
holler slclmelltmI abet BI” schroibt micht. Bcgchrcn reifcr
Frauen im 3 lten Jah! nach 68, woboi 68 kein Jahr, sondcm
den Beginn eines linken Jahrzehms meint. Es wird vicl fiber

privatn Geflihle und erotisohe Wilmette in “Licbc Hanna -

Deine Anna", dem Geburtstagnsgeschenk dcs Vcrlags
geschrieben. “Du bistoineRomantikerin, Hanna”, haltAnna

Rheinsberg ihretr Freundin nor and meint damn, Hanna
wfirde zu sehr an den Ideen dot Anarchiston festhaltcn und

deswegen die Substanz litre: Personliclnkcit vcrlicrcn.
Withrend die Vertegerin Hanna bei Anna normiBt, daB dic
ffir Traume und Utopien nicnt melnr empfanglich ist. Als
Klinstlerin konzentriert Anna, Rheinsberg ihr Augcnmcrk
bewuBt aufabstralkteproblememladene Sinnlichkci tcn. $011 to

“Licbe Hanna - Deine Anna” ein Konzept vcrfolgcn, dann

gent es auch auf. Zwei gegnnsatzliche chcnscntwu'rfc
warden in jedem Brief neu bewogen uncl bcurtcilt. chi

Lebensentwtirfe, deren untemchiedliehaBmcn sich aus cincr

gegenlaufigen Beurteilung and pemllnlichbn Vcrarbcitung
von ‘68 und der Linken in den Naohfolgejahrcn crgcbcn. Einc

private Debatte, woven Abschied genommen wcrdcn solltc,
wohlin ein dem Aufbrueh von 68 verpflichtctcr Vcrlag und



Geburtslagsiauchen
‘

seine'Macherin sich bewegen konme. Dorthin, wo aueh die

ganz privaten Sehnsiichte Atemluft schnappen konnen, rat

Anna Rheinsberg.
Positiv Denken, schliefl‘lieh ist Goethe nach 250 Jahren

immer noon frisch ist, dem Wolferl alles beste. Gratulation

auch der Edition Tiamat fur ihre weise Entscheidung, das

polemische Sehriftwerk “Sarge dich nicht, lese!
”

vorn Markt

zu nehmen, um einer Schadensansprucll forderung des Scherz-

Verlags fiber 100 000 DM zu umgehen. Beste Nautilus-

Freunde, ihr steht besser da. Denkt an die Siiddeutsche

Zeitung. David ist der Gewinner im Kampf mit Goliath. In

der protestantischen Welt genauso wie in der katholischen.

Hanna Mittelstadt/AnnaRheinsberg: Liebe Hanna - Deine

Anna. Briefe fiber Liebe und Literatur. Hamburg (Nautilus)
1999. 220 Seiten, DM 28.-

DasUnbehogen
des Franz Jung

von Marlin Droschke

“Was suchst du Ruhe, wenn du zur Unruhe geboren bist”, so

formulierte der am 26.] 1. 1888 im Oberschlesischen Neisse

geborene SchriftstellerFranz Jung seine Lebensdevise. Jung
zfihlte einst zu den wichtigsten deutschen Expressionisten,
hat Dada Berlin mit aus der Taufe gehoben und ein Leben

voller Skandale gefiihrt. Das Ende des zweiten Weltkriegs
fiberlebte er als Haftling des Konmmrationslagers Bozen.

Eine schillernde Figur, die heute vergessen ist. Mit einer

ersten Biogmphie des intellektuellen Abenteurers ist Fritz

Mierau angetreten, einem Motor der literarischen Avant—

garde der IOer und 20er Jahre den Ruf zun‘ickzugeben, der

ihm gebiihrt. “Das Verschwinden von Franz Jung” heist die

Rekonstruktion eines Lebens, das dem Drehbuch eines

Poliuhri 11ers zu folgen schien.

Nach dem Studium der Okonomie startete Jung seinen

Weg als Autor in der Miinchner Boheme, Oskar Maria Graf

und Ernst Toller waren die ersten Gel‘ahrten. 1914 meldete

er sich als Freiwilliger, desertierte und ertiffnete eine
.

Wirtschaflslcorrespondenz in Berlin. Jung stiitzte sick in alle

Unruhen, die dieses Jahrhundert zu bieten hatte. Politisiert

durch die Provokation DaDa Berlin stellte er sein Biiro als

Schnitt-stelle fiir den Spartakus-Aufstand zur Verfijgung.

1920 kaperte er einen Fischkutter, um als Vertreter der

Kommu-nistisclhen Arbeiterpartei Deutsehlands zur Inter—

nationale zu gelangen. (vgl. 313-67,. Kniifken—Atikel, Anni.

der SF—Red.) Haft nach der Riickkehr. 1921 reiste Jung
erneut nach RuBIand, baute ein Agrarkollektiv, cine

Ziindholzfabrik und einen Metallbetrieb anf, die florierten,
als er in eine Sauberungswelle zu geraten drohte. Er floh,

grfindete in Berlin - mit falschen Papieren - emeut ein

Wirtschaftsbiiro,schrieb fiirErwin Piscatonsexperimentelles
Theater, verfaBtevArbeiterrornane and finanziene mit den

Aufricht-Produktionen zwei Urauffiilnrnngen von Ben

Brecht. Obwohl noch in den 30er Jahre als Herausgeber der

antifaschistisehen Zeitung “Der Gegner” tang, wurde Jung
erst 1936von derGestapo verhaftet. Erkam frei, koordinierte

fiber seinen Wirtschaftspressedienst von Frag, Wien, Gerri

und schlieBlieh Budapest aus oppositionelle Plattformen

und den InformationsfluB fiir die “Deutsehland—Beriehte”

der SPD. “Sollte ich nach Deutschland zuriiekkommen.

dann nur als angetriebenes Strandgut”, verlautbarte Jung
undemigriertein die USA. Er kam schon 1960 zuriick. Ohne

eine Heimat zu finden - die DDR sellien dern Antistalinisten

gefahrlich. Literarisch FuB zu fassen gelang ihm nicht, sein

zynischerFataiismus stand der Anibaueupliorie im Weg. E5

reiehte nur noch fiir seine Autobiographie ”Der Weg nach

unten", eine selbstzerstfirerische Abrechnung mit einem

halben Jalir-hundert, die eine Generation von Kollegen
briiskierte und Jung Beschimpfungen und ein Verleumr

dungsklage einbrachte. 1962 starb er in Stuttgart. Sein Grab
befindetsich aufdem Neuen Friedhofim Stadtteil Degerloeh.

Jung fiberlebte den 2. Weltkrieg im Konzentrationslager’
Bozen, so zynisch diese Formulierung aneh klingen mag.

Sie gibt seine eigene Einschatzung wieder. Jung, der

Doppelagent fiir den Deutschen Winschaftsdienst und die-

Exil—SPD in Budapest tang, hatte sicln immer rnehr in einem

Netz aus Tauschungsmanovern verstrickt, als er sich 1944

ans Budapest absetzten muBte. Doch es war achon zu spat,
um auf sieheres- Terrain geiangen zu kennen. 1m Oktober
wurde er verhaftet und zum Tod vernrteilt, konnte aber

fliehen. Im November wurde er emeut verhaftet und nach
Wien fiberfiihrt, nochmals gelang die Fucht. Dag Chaos der
nahen Niederlage in Zemraleuropa bot ihm Schutz, doch

Jungs Krafte waren am Ende, eine Moglichkeit, sick eine

Unterkunft und Nahrung zu besorgen, sah er nicht. Er gab

SF 2/99 [63]



sich auf, ‘um sich zu retten. Zumindest hat er das in seiner

Autobiographie und der Erzéihlung “Sylvia" so dargestellt.
Eeim Wechsel von fisterreichischem auf italienisches Gebiet

wurde er 1945 endgfiltig festgenommen und nach einem

kurzen Aufenthalt im Festungsgeffingnis Verona ins Poli-

zeilager Bozen fiberstellt. Mit“Sy1vin” arbeitete Jung die

Zeit in Budapest auf, den Zusammenbrueh seiner Verstrik-

kungen, das Uberleben irn Arbeitsiager und die Naehkriegs-
jahre in Italien, die er - naeh einigen Orteweehseln — als

Konditor in Fregene unweit von Rom verbraehte. Die Erzfilr-

Iung ist harter Stuff, das Eingestfindnis einer Niederiage, in

der Jung berichtet, wie es kam, daB er Sieh wfihrend der

Monate im KZ Bozen aufgegeben lhatte und nach der

Befreiung keine Notwendigkeit mehr sah, sieh dem Verfnii \

seiner in Budapest geschlossenen Bindung zu Anna von

MeiBner entgegenzustemmen.
Fritz Mierau, der auch maBgebiich an der im Frfihjahr

abgeschlossenen Werkausgabe Jungs beteiligt war, konzen-

Lriert sich aufdie prfigénden Lebensstationcn. Seine Biogra-
phie folgt nicht dem Krimi, sondem den inneren Motiven

Jungs, die diesen Krimi in Ganz gesetzt haben. Prfigend, das

waren die friihen Wilden Jahre der ‘kiinstierisehen Avant—

garde, in denen Jung seine Theorien entwickelte. Weitgehend
ausgelassen hat Mierau die 20er und frijhen 30er Jahre, die

Zeitder Emfiehterung und ides Schreibens ohne Antrieb. Erst

den geseheiterten Jung der Hitlerzeit greift er wieder auf, den

Doppelagenten ails Budapest, der offenen Widerstand gegen
Hitler fur Selbstmord hielt und auf Unterwandcrung und

Spionage setzte. Olhne Rticksicht auf perst‘miiche Befind-

iiehkeiten. Jung glaubte, nur mit Abstand zur eigenen
Jndividualitfit, wfirde sich das Erbe der traditionellen bur-

gerlichen Gesellschaftsfonn abschiitteln iassen. Selbstanalyse
und Selbstkn‘tik waren Jungs Forderung an sich und andere.

“Distanz bei voller Annahme der Vcrstrickung," wie es Fritz

Mierau formuliert.

Jung erkannte schon Mitte der 20er Jahre, daB er seheitem

muBte. Wohin er sich auch wandte, jedem Projekt im Kreis

Gleichgesinnter IieBr er cine “selbstqufileriseh genossene und

am Ende immer gewollte Ausgliederung” foigen. Schon in

derexpressionistisehen Zeitwardie Selbsvernichtung vorpro-

grammiert. Kronsequent volizog Jung die Demontage seiner

eigenen Wirkungsgeschichte in seiner Autobiegrzrphie “Der

Weg nach unten” von 1961, in dcr er sich als aphatischen
Versager darstellt und im gleichen Atcmzug auch die revolu-,

tionfiren Versuche seiner Weggeféihrten wie Brecht fur nichtig
erklfirt. Hatten er und seine Mitstreiter ein realistisehes Bild

der Arbeiter gehabt, so seine reife Einsicht, hfitte er sich “die

Illusionen, die Verbitterung und den Leerlauf eines langen
Lebens sparen k6nnen.”

Es ist nicht Ieicht, sich dem unsteten Querdenker Franz

Jung zu niihem, dessen unangenehmer Realismus in der

Bewertung kultureller und politischer Fragen zu seiner Zeit

so befremdlieh wirkte, wie er es auch heute noch ist. Urn

seine Person, die den Zugang zu seinen Ideen erleichtem

wiirde, hat er selbst in den letzten Lebcnsjahren diehten

Nebel verbreitet und daffir gesorgt, daB sie aus 'der Litera-

turgesehichtegelbscht wird. Erst mitFritz Mieraus Biographie
kennte einer der ungewfihnlichsten Chronisten der ersten

Hfilfte diese Jahrhunderts zuriick ins Licht geholt werden.

Mierau hat alllerdings nicht die Geschichte eines Lebens

verfaBt, sondem liiBt sich von den Leitgcdankcn Jungs durch
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(lessen Auf- 11nd Ahueiben. Des maeht es 0ft nO'tig, in dcr

Chronologie im Anhang naehzusehlagen, urn den chrblick
nieht zu veriieren. Es empfiehlt sieh die Autobiographic
parallel zur Mieraus Biographies zu Insert urtd zu crleben, wie

die Strategie einer Dementage and die Reliconstruktion sich

verweben.

Fritz Mierau: Dar: Verschwinden van Fran: Jung. Stationen

ei‘ner Biagmphie. Hamburg (Edition Nautilus) 1998. 334

Seiten. 011458.-

Sylvia. in Franz Jung: Dar Jahr dime Griede/Sylvia/Erbe
Autobiographische Prom Werke 12.1111mburg (Edition
Nautilus) 1990. 318 Seiten, DM 39.30

‘

Franz Jung: Der Wag mach unten. Aufzeich-nungen aus

einer groflen Zeit. Supplemntband zur Werkausgabe.
Hamburg (Edition Nautilus) 1988. 440 Seilen, DM 29,80
Franz Jung.” Gesammeh‘e Werke in 12 Bfinden. Hamburg
(Edition Nautilus). Band I Feinde ringsum. Prosa und

Aufrc’r‘tze 1912-1963. Erster Halbbarrd bis 1930. Zweiter
Halbband bis 1963. Band 2 Joe Frank illustrierr die Wch/

Die Role Wache/Arbemfflede. Drer': Ramane. Band 3 Pro-

Ietarier/Arbeiter Tiwmas/Hausierer. Drei :Romane. Band 4

Die Eroberung der Masehinem Roman. Band 5 Nash

Ruflland! Sehrr'flen zur russr’sehen Revolution Band 6 Die

Technik ties Glue/c3 Erin Essay. Band 7 Wie lange noch?

Theaterstficke Band 8 Sprung aus der Welt. Expressio-
nisn'sche Pram Band 9 in zwet' Haibbdnden Briefe 1913—

1963 and Abuse/tied van der Zeit. Aumbiographisches. Band

10 Gequc‘iltes Valk. Roman. Band 11‘ Briefs und Pro-.rpeklc
19134963 Band 12 DasJahr ohm: Gnade/Sylvia/Dm Erbe.

Autobiographische Prom.



AuiBenseiierkullur

Eine Rezension des Romans ,Meifie

Nigger“ von ingvar Ambiemsen

Erling Hacfs lcbt im wilden Chaos. Gerade ist er naeh

halbjéihriger Abwesenheit- ciner Art ,,Srudienaufcnthall“,
um einen Roman zu Ende zu bn'ngcn — aus Spanicn wicder

Zuriick nach Oslo gekommen. Das Ganze war wohl eher der

Versuch ,,sich mil Rotwein aufdie sanfle Tour das Lebenlzu
nehmen“ kommenliert er die lelzten sechs Monate. Kein Ore

Geld. Kein Schlafplalz. Beziehung zu seinerFreundin ruinierl,

naja — war eh nights rechtes, ersLmal Sozialami, dann Charly
(seinen besicn Freund) suchen...

Erling hat ungewohnlich viele ungewohnliche Freunde:

Punks, Verlierer, Transen, Durchblieker, Drogen-Freaks,
Kiinsilerinnen, Sfiufcr, Lesben und Sehwuie, Miiihnen verlebl

erwilde Zeiten in Oslo, immeraufderSuehenach Zigaretten,

Dope und etwas zu Essen. Dazwisehen Romane schreiben,

zusammen mit Charly, dann wieder Exzesse. Charly und

Rita, die besien von alien sind immer dabei. Seine Sympaihie

gilt dencn die drauBcn sind — WeiBen Niggem eben. Er

boobachtet sie nicht, cr ist selbst einer von ihnen. In seincm

Roman wird Ambjnmsens Verbundenheil mil den anders-

anigen Geschopfen dieser Welt immer wiedcr spiirbar.

Elliches muB sich findem in seinem Lebcn, ahnt er nach

Weiteren turbulenien Ereignissen und zieht sich in ein abge—

legenes Haus in den nonvegischen Bergen zuriick. Die lRuhe

flasht ihn, Bilder seines friiheren Lebens steigen in ihm aui

under resiimiert, was aus seinen Freunden geworden ist und

wie es zu allem kam. Er schreibt es auf. Alles mull antlers

werden...

Der Roman zeichnet die Spuren seines bisherigen Lebens

mach, seine Kindheit, die er zusammen mit Charly and Rita

im kleinbfirgerlichen Lillevik verbraclite, seine rehellische

Schulzeit, seine Kiffexzesse mil Freunden, seine Kampfe.
Gleichzeitig laBt er dankenswener Weise keine Gelegenheit
aus, seine SpieBige Umgebnng gnarienlos zu demaskieren.

Der ,,Sehtyrer“, ein faschistoicier Mltelschulenleiter zum

Beispie1,wirdpiiizisepomfitiertund im VerlaufderHandlung,

leider zu spat, wie Haefs findeti, allersaftigst in die Pfanne

gehauen. Das Vergniigen beim Lesen soleher Stellen ist

natiirlich grenzenlos. Da dies abet ein realistischer Roman

ist, bekommen nieht alle ihr Fett weg, die es verdienen: ein

Verter darf auf Ritas Beerdigung ungestort seine wider:

wartigen Ansiehten gemischt mil Doppelmoral vor versam—

melier Mannschafr verbreiien, die ,,neue Rechte“ in Lillevik

is: lastig und harméickig; die Sorte Mensch, die ihre Maehl

auf Kosten anderer ausspielt, mucht immer wieder auf.

Andere mfissen unglaublieh viel einstecken, vielleiehr weil

sie ,,anders“ sind, meistens aber ohne besonderen Grund.

Unberechenbares Leben eben.

Vieie seiner Freunde, die ,,leider“ nicht in so saturien—

etablierten Umstéinden weilen, liberleben aus verseniedenen

Grfinden nicht._ Vor allem dann wird sein Ton besonders

lakonisch. Nfichtem stellt er fest, daB wieder‘ jemand niem

mehr ist. Pumkt.
Rina, seine beste Freundlin, fiberlebt nieht. Arbeitskolegen

kommen bei einer Werksexplosion um, viele seiner Freon-

de und Freundinnen segnen unglaublich frijh das zeitliche,

auch fur ihn ist es oft genug verdammt knapp.
Lebenshunger, Exzesse und ganz normaler alltaglieher

Wahnsinn, Kiffen, Wildheit und Wehrheit bilden sein

Lebensgeffilil. Und alles durchzieht der Wille, die verge—

fundenen lebensfeindlichen Umstande nicht hinzunehmen.

Dazu kommt ein kritiseh-distanzierter Geist und S‘kepsis,
mit der er seine Umgebung wahrnimmt.

Erling Haefs ist noeh aus einem anderen Grunde drauflen:

Ihn und Charly inLeressieren in puncto Lebensumerhalts-

erwerb einlaeh gar nichis: auBer Schreiben und Lileraiur.

Schullaufbahn und Lehren als Serzer und Gamer brieht er

ab. Er haldie Slim, sich seinen Traum vom Sehriftstelierleben

erfiillen zu wollen. Verzweifelt, zéih, mehr Riicksehlége als

Erfolge hinnehmen miissend. In seiner materialistischen und

etwas leblosen Heimat nimmt er sieh das Recht, anders sein

zu diirfen. Anseheinend isi der Roman stark autobiografiseh,
nicht nur, daB sich dieabgebrochenen Leliren in Ambjiimsens

Lebenslauf wiederfinden, sondem weil er so prazise ein

Lebensgefiihl wiedergeben kann von jemandem, der eiwas

Ungewohnliches versueht, und dessen Ausgang vollig

ungewiB ist.

,,Weisse Nigger“ von Ingvar Ambjnrnsen ist 1988 in der

Edition Nautilus in einer Ubersetzung von Gabriele Haefs
erschien'en, stark sz‘ichtig machend, kostet DM 20,— and

wurde anlc‘zfilich des 25-jc'ihrigen Bestehens des Verlages
wiederaufgelegt — Congratulations!

‘ *

[an jacob hofmann
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Murray Bookichin

Die Agonie der Stadi ~

Auisiieg uind Niedergang cles

ireien Biirgers
Uberse’rzung von ‘The Rise of Urbanization

and the Decline of Citizenship” , Bookchins

wichtigstem politischen Bach. das in den

USA und Canada bereits in 3 Autldgen
erschienen istt Uberseizer: I-ielmut Richter.

in diesem Buch konkretisiert Bookchin

seinen Ansotz von Kommundlismus dm

Beispiel der Stadientwicklung. Er zeigt
Wege out. die Stddt wieder zum Lebens-

mil-telpunktder Menschen zu machen.

DieStadialsUberschoubarerOridirekter
Demokrdtie soil die Basis fL‘ir eine duole

Macht abgeben, die den Stdat nach

Lind ndch zurL‘Jckdrdngt und den Men-

schen wieder groBere EinfluBmdglich-
keiten out ihr Leben. ihre Arbeit und ihre

Umwelt einrdumt. lm achten deitel, dem

umfangreichsten des Buches entwirtt

Bookchin ‘Leitlinien for eine neue

Kommunolpolitik', die die Kommune

nach sozicrlokologischen Gesichtspunk-
ten umstrukturieren will. “Agonie der

Stddt' zielt ddrouf ab. eine neue Bd-

Iance zwischen Stddt und Ldnd und

zwischen Menschheit and thur zu

erreichen Lind - fdst nebenbei - den

johrhundertealien Reiz des Stadtlebens

zu erhdlten. 320 8., 36: DM

Jens Bierneboe: Stille.

Eine Anti-Roman
Antirassistischer und antikolonialistischc:

Roman des norwegischen gesellschafls-
krltischen Autors. Mit einem Nachwort zu

Bjorneboe von Arno Moierbrugger.
Bjerneboe hinterfrdgt mit diesem in

Algier spielenden Roman die weIBe und

eurozentristische Sicht auf Afrikd und die

Dritte Welt sowohl heute wie historisch.

i967 entstanden, ist der Roman ange-
sichtsneuer Fremdenieindlichkeit undzu

Beginn der neuen europdischen Ara ak-

iueller denn je. 1898., 28.-DM, ous dem

Norwegischen L‘Jberse’rztvon JL'irgen Ner-

zoch

Peter- Paul Zahl

Johann Georg Elser
— Drama Ober den Hitler-

Aiientdier. 120 Seiten, DM i8.-

. Noam Chomsky

Clinton's Vision - “Von der

Eindfimmung zur Aus‘dehnung"

Eine Analyse der 'neuen' AuBen- und

Wirtschoftspoliiik der USA. Chomsky

behandelt den neuen Wirtschaftsraum
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B'Licher voni SF—Au’rorlnnen

NAFTA. die Beziehungen zu Chino. Haiti

usw.

'Nochdem w/r wdhrend der ge-
samfen Dan/er desKalle/i Mfeges efne

g/oba/e Beam/tang o’er Mar/rfdemo—

Mar/en emgedcimm/haflen, sol/fen w/r

nunmeh/ versuchen. 1hr Bhflufigeb/ef
auszudehnen,

'

Ubeirsetzt yon Helmut

Richter. l20 3., MHDM

Murray Bookchin: Die

Neugesialiung cler Gesellschafl

Ubersetzt aus dem Amerikanischen (Re-

making Society) von Helmut Richter und

Hans Oetzei . Bookchin got in diesem

Buch einen Uberblick Uber seine Theorien
zur Sozialen ékologie und elner kam-

munalisiischen Umgestallung der

Gesellschal’l. Dos Buch ist einkonstrulctiver

Ansotz zur politischen Gesellschafts-

verdnderung and eine Verieidigung der

Vernunti gegen Mythen und Spritismen.
Der Anhang des Buches enthdli eine

Bookchin~Bibliagraphie. zusammenge-
stelltvon Janet Biehl 2003.. 24.-DM.

Wolfgang Haw/Michael Will:

Der Malsirom. Aspelrte
anarchistischer Staaiskriiik

Die Autoren gehen der Frdge ndch. wie

hat sich der Staat verdndert? Wie muG

eine onarchistische Stools-kritik doraui

reogieien’? Wie kdnn eine Theorie die

Binnenstruktuten von Mochtsichtbar und

bekampfbar mochen’? Wo liegen die

Moglich-keiten for dos System zur Verein—

nohmung von Opposition und warum?

Welche Reoktlonsweisen bieten sieh on,

um out den “soften“ Stout. der fiber

Vereinzelung regiert.zu antworien’? l l08..
lot—DM

"Janet Biehl

Sozialer Okoieminismus Lind

andere Auisfiize
120 wiien, l4.-DM. Drei Aufsdtze Janet

Biehis liegen hier vor: 'Der soziale éko-
feminsmus'. ‘Frauen und die demakrd-
iische Tradition" sowie ‘Die Mythologie
der Gomn in der 6kologischen Poii‘tik’. Es
handelt sich um den Versuch einer Ver-

bindung von Feminismus. Okolagie and

soziolen Bewegangen. Gleichzeitig eine

Abrechnung mii dem aufl-(or‘nmenden

Spiritualismus (Gottinnenkult) in der

omerikani-schen Frouenbewegung und

den US-Grunen. Biehl entwickelt ihre

Vorstellung van Demokrdlie anhond def

griechischen Polis und den Basisbewe—

gungen nacn 1968.8ieverteidigt die Auf-

kldrung and dos kritiktahige Denken

gegen Sich’rwetsen. die das Gefflhl. das

Empi‘incien etc. gegeniiber der ‘mann-

lichen“ Ratio auf‘werten woiien.

Winfiieci lie-abs

Die Suche winch dem

richtigen Vemichiungsbau

We“
Die Geschiehle der

Kmaimciiiiekiur

3.Auflage. mit einem Vorwort von Gerold

Grfineklee. Die Architektur entldrvi den

Charairter yen Strdfe. DM 6.-

Aulmnome A.FR.I.IJ.A.-Gruppe/
Mifllarer Meeker (Hrsg.)

Medienrmndale, Rossismus und

Anilirassismus. Die Machl der

Median und die Ohnmacht der

Linken?
Eine Uniersuchungi def Medien muB sich

mi‘rzwei Herdngehenswelsen in der Linken

aus‘einondersetzen.
‘
Eniweder es

herrschen lgnomnz Lind Gieichgflltigkeit
Oder abet elne gro—teske Uberbeweriung
yer.

im Mitteipunkteer Beitrdge stehenzwei

Probleme: Zum eilnen der rassi—stische

Mediendiskiurs fiber FlUcht—linge und

’Asyianten“. zum anderen die Froge
noon der Position zu den Medien der

entirassistischen bzw. ontiioschistischen

Bewegung und die moglicnen

Konsequenzen,diesichdarousergeben.
Am Ende steht eln Autrjuf zur GrUndung
ether ”Kommunikdtlonséuerilla«. 24.4w

Hellmul G. Hoasis

Edelweisspiraien
Erzéihlungen aus dem

Uniergruncl der Freiheil
Der Band vereinigt elf Erzahlungen. Allen

isi gemeinsom , daB sie einen historischen

Hintergrund zum Anlag nehmen. eine

lebendige Geschichielvor den Augen
der Leser-lnnen entstehen zu lassen, ous

dei ouch eigene Verhaitensweisen ob-

geschiaut warden kennen. In der Houpt-
erzdhlung Ede/we/sspm/en bewirbi sich

def Fernmeidehandwerker Kriwitzki bei

der Pastum einertAbieiiungsleiierposten.
Well er dor’r mit illegalen Abnorschal-

tungen zu iuin hat. wlrci :er our seine poll-
tiache Zuvetidsslgkeit hin untersuchl.

Babel greift cier Verfassungsschuiz out

eine Ak‘le der Gestapo ZurL‘Jck. in der der

Bewemer ol3
‘



Edelweisspira’r unangenehm aufgefcilen
war...

Andere Erzahlungen spielen in de.’ Zeft

der erslen Demokralen und zeigen, wie

sie verfolgi wurden. aber immer wieder

der Obrigkeil ein Schnippchen sch‘cgen

konnien. Es Treten auf: u.a. Cari Schurz.

Carl Dilller, die spoitlustigen Rehberger.

ein Geheimbund und revolutionare Se-

paratislen. ca. 1805142O.-DM

Hellmut G. Haasis (Hg):
Walter G. Krivitsky: lch war

Stalins Agent
3728., 34.—Dl\/|

Mit diesen Erinnerungen gelang c‘ern

ehemaligen Geheimdiensichelvl’clterG.

Krivitsky ein groBer Wurf gegen $01k” c—r.

bleibendesWerkdasnach einemhc‘oen

Jahrhundert nichls an Lebendigkeit

eingebuet hat. Kriviisky zeigt sich cts en

schwer enttauschter Mensch mi? seinen

WidersprL‘Jchen, seiner zunehmenc‘en

Bifierkeit, er klammerle sich noch iange

an jedes positive Zeichen. a’aS die

wirkliche Revolution noch siegen konnie.

Der Text beginni mil dem Hitler-Stain-

Paki, enthali ‘ein Kapiiel zu Stalins R‘ -‘.<

im Spanischen 80rgerkrieg etc. Krivifsxig

Wurde kurz nachseiner VerOffenrlchuhg

in den USA lot aufgefunden Haass

recherchierle die Umstana'e

Paul und Clara Thalmann

Revolution fflr die Freiheit

Stationen eines politischen

Kampfes
Moskau - Madrid - Paris,

mit einem Nachworl zur Nachkriegszezf

auf der Serena bei Nizza von Thomas

Pampuch und Erich Rathfelder 40:1 5.

Photos. 25.-

Ulrich Klan/Dieter Nelies

>’Es Iebt noch eine Flammew

RheinischeAnarcho-

Syndikalistlnnen in der

Weimarer Republik
Reihe Libertare Wissenschafi, Band 3, 2i

Auflage, 400$” 34.~DM

Die Arbeit umlaBi die Herkunfrsge-

schichle der FAUD und stellt — mit dem

Schwerpunkt Ruhrgebiet
~ deren oc‘v»

tische Bel’aligung von 1919 bis 1933 do

lm zweilen Teil werden die Scndergr‘ua-

Den und ihre Eni—siehungsgescn:cn1e
behandell: die Anarchosynd'ka’is‘ilsche

Jugend, der Frauenbunafl die Sec er-

quppen. die Gilde Freiheitlicher Bucher»

freunde und die Freie sangerschah
Dos Buch basierl neben inlenswer (Sue'-

lenarbeil aut interviews mi 17‘ uber-

Trotzdem-Verlag, Grafenau

lebena‘eh ehemaligen Mitgliedern der

Bewegung aus Wuppertal. Remscheid

und DUSSeldorf.

Michael Seligmann
Aufstand der Rate

Srandardwerk Uber die gesamte baye-

rische Ralerepublik 1919

Reine Libertare Wissenschaft. 2.Aufi., 2

Boer, 78.-DM

"Baiern isi Raterepublik"
— er’ronte es am

7.Apri119190berallin Bayern.Biszu diesem

Such 0berging die bargerlichewiesoziai-
demokraiische Geschichrsschreibung

doschitelerstebaverische Ralerepublik

mil einigen wenigen zumeist herablas-

senaen satzen: die kommunis‘rische Ge—

schichtsschreibung sah nur eine "Schein-

raterepubiik" reihiger ML‘Jnchner Literateh

una‘ ein sozialdemokraiisches Komplott.

Hier Iiegt nun erstmals elne umfassende

Wtira'igung dieses Kapi’rels deu’rscher

Revolutionsgeschichie vor. das auf

umr‘angreichen Archivforschungen in

samllichen bayerischen Stadtarchiven

oeruht.

Balsen/Karl R5559!

l-loch die Internationale

Solidaritt'it
as Siandardwerk zur Geschi‘chte dernu“

Dritre>Welt—Solibewegungen in der Bun—

c‘esreaublik. Seibstkriiische Analysen. die

nichtsanWertverlorenhaben.KeinSchul—

rerklopfen. ob Chile; Nicaragua Oder

Libyen
— alies sieht auf dem PlleSTODd,

Boer 5008., ehemals 29.80 DM, bei

Trotzdem: 15.—

WOltgang Haug/Herby Sachs (Hg)
Die Ausblendung der Wirklichkeit.

Texte zur Medienkrilik, 2. Aufl. 16.—

Janet Biehl

Libertdrer Kommunatismus

oder Die Politik der Sozialeh

Okologie. Handbuch fL'Jr elne

. libertar-kommunalistische

Bewegung, 1688., 26.-Dlv1

Augustin Souchy
Vorsicht Anarchist!

Politische Lebenserinnerungen
eines Anarchosyndikalisten

3008‘, 17.-DM
und

Nacht fiber Spanien

Anarchosyndikalisten in der

Spanischen Revolution und lm

80rgerl<rieg
3008., 20.-

Vorankflndigungen

Michael Wilk

Macht, Herrschatt,

Emanzipaitian
Aspekte anarchistischer

Staatskritik Band 11

Michael Wilk knL'Jpl‘i an alas Malstram—

Such an and entwickelt eine Analyse des

heutigen Staa‘res and seiner Reaktions-

muster aui‘ sozialen Protest. 18.—DM

mum m n a I-w

CHWABZEH

ADEM

mm: ”mm“ Jumlrmu t x m r

Verbreitet den SF

Der Schwarze Faden suchtdringend
Wiederverkauferlnnen in allen Sta—

dtemab 2 Ex. 30 % Raba’rt! Aufgrund
des starken Verkaufsruckgangs 1m

Buchhandel, sind wir starker als je
zuvoraufdie akfive Hilfe Vieier ange-

wlesen! Bitte versucht, den Faden

auch in Eurer Stad’ranzubieten. Auch

in Zelten einergrun-roten Regierung
muB elne autoritatsablehnende Zeit-

schrif‘r Oberlebeh! Uns fehlen derzeit

ca. 400 verkauf‘te Exemplare zuri

Kostendeckung, das durfie kein un-

L‘iberwindliches lHindernis sein.

ABC und Probeexemplare

Wir versenden gegen Briefmarken (1.50)

Probeexemplare. Gerne stellen wir auch

BL’Jchertischen und politischen Gruppen,
die den Faden bekannt machen wollen.

eine grossere Anzahl von Probeexem—

plaren furVeranstaltungen.Konzerte etc.

zur Verngung. .

Dos ABO kosfet weiterhln 30,-DM for A

Ausgaben, das Farder-ABQ, das in let—[tier

Zeit vermehrr gewahli wird, kostet 50-.

SF 2/99 [67]
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